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R a u c h  ü b e R  d e n  b e R g e n
u n t e R w e g s  n a c h  M o r g e n

mit einem Gruss an alle internationalen Studenten an 
der »Fachhochschule Potsdam« – University of Applied 
Sciences. – Aus den USA, China, Georgien, Israel, Kro-
atien, Marokko, Polen, Syrien, der Türkischen Republik 
und vielen anderen Ländern

mit einer Einleitung in Englisch, Polnisch, Hebräisch und 
Chinesisch

Philosophie ist in erster Linie eine Botschaft 

an Kinder und junge Leute. Philosophie ist ein 

Spiel von Anfang an. Später im Leben wird es sich mit 

Inhalten auffüllen, an ihnen bewähren, korrigieren und 

weiterentwickeln.

Denn philosophische Strategien sind einfach. So ein-

fach wie die Texte Lao-tzus, Buddhas oder der Meister 

des Zen. 

Theorien, die nicht an Kinder und junge Leute weiter-

gegeben werden können, sind vielleicht Vorstufen zu 

einer zukünftigen Philosophie. Vielleicht sind sie auch 

nur Dokumente von subjektiven Labyrinthen, in die 

sich das Denken verloren hat. – Oder es handelt sich 

nicht um Philosophie, sondern um spezialisierte Wis-

senschaft. 

Einfach wie die Theorie der Zeichen von Charles Sanders 

Peirce oder die Integration von Denken und Handeln, 

die John Dewey vorbereitete. Viele andere Beispiele 

könnten genannt werden. – Die Architekten Frank Lloyd 

Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe oder Oscar Nie-

meyer… Oder die Schöpfer des methodischen Konstruk-

tivismus in Kunst und Architektur – Malevich, Chernik-

hov, Leonidov, El Lissitzky, Melnikov, Aleksandr, Viktor 

und Leonid Vesnin… 

In der Philosophie finden wir den Konstruktivismus in 

den Arbeiten von Giuseppe Peano, Bertrand Russell, 

Rudolf Carnap, Kurt Gödel, Alan Turing… Wir kennen 

die Folgen der abstrakten Syntax-Konzepte für Automa-

tisierung, Prozessteuerung, industrielle Organisation, 

internationale Kommunikation…

Man hat oft darauf hingewiesen, dass die europäische 

Tradition der Dialektik Komplexität und Bewegungen 
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des Denkens besser begriffen habe als andere metho-

dische Strategien. Aber, erstens – es gibt andere Vari-

anten der Dialektik, indische, chinesische, japanische, 

arabische, die uns nicht weniger bedeutend erscheinen. 

Eine erweiterte und reformierte Konzeption dialek-

tischen Denkens wird sich deshalb von regional-euro-

päischen Vorurteilen und Befangenheiten trennen und 

ein INTERKuLTuRELLES SPIEL beginnen. 

Ausserdem, zweitens – wir leben in einer Welt, die Re-

flexion und Ökonomie, Kultur und politische Strategien, 

Meditation und Technologie braucht. Die Dialektik wird 

sich deshalb den Herausforderungen der modernen 

ÖKONOMISCH-POLITISCHEN uND TECHNOLOGISCHEN 

 LEBENSWELT stellen und sich in ihr konkretisieren. 

und drittens – wie jede brauchbare Theorie wird auch 

die Dialektik eine OPERATIONALE KONZEPTION sein, das 

heisst, sie wird sich auf einfache Handlungen stützen 

und Denken und Handeln integrieren.

Wir riskieren, uns in diese Richtung zu bewegen: Dialek-

tik abstrakt und doch als Handeln mit Dingen, Zeichen 

und Erfahrungen aus dem Leben, das jeder kennt, also 

im Sinn von ZEN. Dialektik als interkulturelle Syntax, 

als Technologie, Lebensökonomie und politische Orga-

nisation der Welt, also uNIVERSAL. Dialektik als Spiel 

für Kinder, junge Leute, Pioniere, Outsider und alle, die 

Zukunft und gesellschaftlichen Wandel bejahen, also 

ExPERIMENTELL. 

Die Dialektik war bis heute dem Akademismus vorbe-

halten. Sie blieb deshalb beschränkt und konnte ihre 

Kräfte kaum ausspielen. Konstruktivismus und Opera-

tionalismus fanden Wege, die aus dem Akademismus 

herausführten. Denken und Gestalten begegneten der 

gesellschaftlichen Praxis, der Kultur im Alltag, der Tech-

nologie, dem Management… Die Strategien moderner 

Kulturproduktion sind transparent. Ganz in diesem Sinn 

geht es uns darum, die Dialektik, deren Entwicklung mit 

Platon begann und die von Kant, Hegel, Marx auf neue 

Höhepunkte geführt wurde, von überflüssigem Tiefsinn 

und Selbstblockaden zu befreien und im Alltagsleben 

wirksam werden zu lassen – 

Berlin, 1. Januar 2008
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s m o k e  o v e R  t h e  m o u n t a i n s 
o n  t h e  w a y  t o  t o M o r r o w 

with greetings to all international students at the Univer-

sity of Applied Sciences in Potsdam. – From the United 

States, China, Georgia, Israel, Croatia, Morocco, Poland, 

Syria, Turkey and many other countries 

with an introduction in English, Polish, Hebrew and Chi-

nese 

Philosophy is primarily a message to children and 

young people. From the beginning on: philoso-

phy is a game. Later in life, it will be filled with con-

tent; it will stand the test by that, correct and further 

develop.

Philosophical strategies are simple. As simple as the 

text of Lao-tzu, Buddha or the master of the Zen. 

Theories, which cannot be passed on to children and 

young people, are, perhaps, the preliminary steps to 

a future philosophy. Perhaps they are also just docu-

ments of subjective labyrinths in which thinking has 

lost itself. – Or it does not concern philosophy but spe-

cialized science.

Simple, like the Theory of Signs by Charles Sanders 

Peirce or the Integration of Thinking and Acting which 

John Dewey developed. Many other examples could also 

be stated. – The architects Frank Lloyd Wright, Le Cor-

busier, Mies van der Rohe or Oscar Niemeyer… or the 

creators of methodical constructivism in art und archi-

tecture – Malevich, Chernikhov, Leonidov, El Lissitzky, 

Melnikov, Aleksandr, Victor und Leonid Vesnin… 

In philosophy, we find constructivism in the works by 

Giuseppe Peano, Bertrand Russell, Rudolf Carnap, Kurt 

Gödel, Alan Turing… We are aware of the consequences 

of the abstract syntax concepts for automation, process 

control, industrial organisation, international commu-

nication…

It has often been indicated that the European tradition 

of dialectics has understood the complexity and move-

ments of thinking better than other methodical stra-

tegies. But, first of all – there are other variations of 

dialectics, Indian, Chinese, Arab, which appear no less 

significant to us. An extended and reformed conception 
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of dialectic thinking will therefore separate itself from 

regional and European prejudices and bias, and begin 

an INTERCuLTuRAL GAME. 

Apart from that, secondly, we live in a world which 

needs reflection and economy, culture and political 

strategies, meditation and technology. Dialectics will, 

therefore, face up to the challenges of the modern ECO-

NOMIC, POLITICAL AND TECHNOLOGICAL WORLD and be-

come more definite in it… 

And thirdly – like every useful theory, dialectics will 

also be an OPERATIONAL CONCEPTION, i.e. it will be 

supported on simple actions and integrate thinking and 

action. 

We are risking moving in this direction: Dialectics, abs-

tract but nevertheless as acting with things, signs and 

experiences from life which everyone knows, i.e. in the 

sense of ZEN. Dialectics, as intercultural syntax, as tech-

nology, life economy and political organisation of the 

world, i.e. uNIVERSAL. Dialectics, as play for children, 

young people, pioneers, outsiders and all, who affirm 

the future and social change, i.e. ExPERIMENTAL. 

Dialectics was, up to today, reserved for academicism. 

It therefore remained limited and could hardly take 

advantage of its strengths. Constructivism and opera-

tionalism found ways which lead out of academicism. 

Thinking and structuring encountered social practice, 

culture in everyday life, technology, management… 

The strategies of modern culture production are trans-

parent. Just in this sense, for us it is a matter of fre-

eing dialectics, whose development began with Plato 

and which was led by Kant, Hegel, Marx to new peaks, 

from superfluous profoundness and self-blockades and 

to allow it to become effective in daily life – 

Berlin, 1st January 2008
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d y m  n a d  g ó R a m i
w  d R o d z e  d o  j u t r a

z pozdrowieniem dla wszystkich zagranicznych stu-
dentów »Wyższej Szkoły Zawodowej w Poczdamie« – 
University of Applied Sciences. – Ze Stanów Zjednoczo-
nych, Chin, Gruzji, Izraela, Chorwacji, Maroka, Polski, 
Syrii, Republiki Tureckiej i wielu innych krajów

ze wprowadzeniem w językach angielskim, polskim, 
hebrajskim i chińskim

Filozofia to w pierwszej kolejności przesłanie dla 
dzieci i młodych ludzi. Filozofia to zabawa od 

samego początku. Później na przestrzeni życia wypełnia 
się treścią, ulega na jej podstawie weryfikacji, korekcie, 
rozwija się.

Ponieważ strategie filozoficzne są proste. Tak proste, jak 
teksty, których autorami są Laozi, Budda czy mistrzo-
wie zen.

Teorie, które nie mogą być przekazywane dzieciom i 

młodym ludziom, to być może wstęp do przyszłej fi-
lozofii. Być może stanowią tylko dokumenty subiek-
tywnych labiryntów, w których zagubiło się myślenie. 
– Lub nie są filozofią, lecz wyspecjalizowana nauką.

Proste jak teoria znaków, którą stworzył Charles San-
ders Peirce, czy integracja myślenia i działania, którą 
przygotował John Dewey. Można by podać wiele innych 
przykładów. – Architekci Frank Lloyd Wright, Le Cor-
busier, Mies van der Rohe czy Oscar Niemeyer… Czy 
twórcy konstruktywizmu metodologicznego w sztuce i 
architekturze – Malewicz, Czernichow, Leonidow, El 
Lissitzky, Mielnikow, Aleksandr, Wiktor i Leonid Wies-
ninowie… 

W filozofii odnajdujemy konstruktywizm w pracach, 
których autorami są Giuseppe Peano, Bertrand Rus-
sell, Rudolf Carnap, Kurt Gödel, Alan Turing… Zna-
my skutki abstrakcyjnych koncepcji syntaktycznych 
dla automatyzacji, sterowania procesami, organizacji 
przemysłu, komunikacji międzynarodowej…

Często wskazywano na to, że europejska tradycja dia-
lektyki lepiej pojęła kompleksowość i ruchy myślenia 
niż inne strategie metodologiczne. Ale, po pierwsze 
– istnieją inne warianty dialektyki, indyjskie, chińskie, 
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japońskie, arabskie, które nie wydają nam się być mniej 
znaczące. Dlatego też rozszerzona i zreformowana kon-
cepcja myślenia dialektycznego odłączy się od regional-
nych europejskich uprzedzeń i skrępowań i rozpocznie 
międzykulturową zabawę.

Poza tym, po drugie – żyjemy w świecie, który potrzebu-
je refleksji i ekonomii, kultury i strategii politycznych, 
medytacji i technologii. Dlatego też dialektyka stanie 
przed wyzwaniami nowoczesnego ekonomiczno-poli-
tycznego i technologicznego świata życia codziennego i 
będzie się w nim konkretyzowała.

I po trzecie – jak każda przydatna teoria również dialek-
tyka będzie koncepcją operacjonalną, czyli będzie się 
opierała na prostych działaniach i będzie integrowała 
myślenie i działanie.

Podejmujemy ryzyko poruszania się w tym kierunku: 
Dialektyka abstrakcyjna, a mimo to jako działanie oparte 
na rzeczach, znakach i doświadczeniach z życia, które 
każdy zna, zatem w rozumieniu zen. Dialektyka jako 
międzykulturowa syntaks, jako technologia, ekonomia 
życia i organizacja polityczna świata, zatem uniwersal-
na. Dialektyka jako zabawa dla dzieci, młodych ludzi, 
pionierów, outsiderów i wszystkich, którzy afirmują 

przyszłość i zmiany społeczne, zatem eksperymen-
talna.

Dialektyka była do dzisiaj zastrzeżona dla akade-
mizmu. Dlatego też pozostawała ograniczona i nie 
mogła rozwinąć całej swojej siły. Konstruktywizm i 
operacjonalizm odnalazły drogi wyjścia z akademiz-
mu. Myślenie i kształtowanie spotkały się z praktyką 
społeczną, kulturą w codziennym życiu, technologią, 
zarządzaniem… Strategie nowoczesnej produkcji kul-
tury są przejrzyste. W tym sensie chodzi nam o to, by 
dialektykę, której rozwój rozpoczął się od Platona i 
która przez Kanta, Hegla, Marksa została poprowadzo-
na na nowe wyżyny, uwolnić od zbytniej głębi myśli 
i własnych blokad i pozwolić jej na działanie w życiu 
codziennym – 

Berlin, 1 stycznia 2008
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עשן מעל ההרים
בדרך למחר
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M i t t e l m e e r i s c h

GOTTFRIED BENN. Gedichte. In der 

Fassung der Erstdrucke. Mit einer Ein-

führung herausgegeben von Bruno Hil-

lebrand. Lizenzausgabe der Verlagsge-

meinschaft Ernst Klett-J.G. Cotta'sche 

Buchhandlung Nachfolger GmbH Stutt-

gart. Fischer Taschenbuch Verlag GmbH. 

Frankfurt am Main 1990. 307

Ach, aus den Archipelagen,

da im Orangengeruch

selbst die Trümmer sich tragen

ohne Tränen und Fluch,

strömt in des Nordens Düster,

Nebel- und Niflheim, 

Runen und Lurengeflüster

mittelmeerisch ein Reim:

Schliesslich im Grenzenlosen

eint sich Wahrheit und Wahn,

wie in der Asche der Rosen

schlummert der Kiesel, Titan

dein aber ist das Schreiten,

dein die Grenze, die Zeit,

glaube den Ewigkeiten,

ford ' re s ie nicht zu weit ,

aus ihrer halben Trauer,

rosen- und trümmerschwer,

schaffe den Dingen Dauer –,

strömt es vom Mittelmeer.

Gottfried Benn
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ach, aus den archipelagen,

da im Orangengeruch

selbst die Trümmer sich tragen

ohne Tränen und Fluch,

strömt in des nordens Düster,

nebel- und niflheim, 

Runen und Lurengeflüster

mittelmeerisch ein Reim:

Schliesslich im Grenzenlosen

eint sich wahrheit und wahn,

wie in der asche der Rosen

schlummert der Kiesel, Titan

dein aber ist das Schreiten,

dein die Grenze, die Zeit,

glaube den Ewigkeiten,

ford ' re s ie nicht zu weit ,

aus ihrer halben Trauer,

rosen- und trümmerschwer,

schaffe den dingen dauer –,

strömt es vom Mittelmeer.
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Ach, aus den Archipelagen,

da im Orangengeruch

selbst die trümmer sich tragen

ohne tränen und Fluch,

strömt in des Nordens Düster,

Nebel- und Niflheim, 

Runen und Lurengeflüster

mittelmeerisch ein Reim:

schliesslich im Grenzenlosen

eint sich Wahrheit und Wahn,

wie in der Asche der Rosen

schlummert der Kiesel, titan

dein aber ist das schreiten,

dein die Grenze, die Zeit,

glaube den Ewigkeiten,

ford ' re s ie nicht zu weit ,

aus ihrer halben trauer,

rosen- und trümmerschwer,

schaffe den Dingen Dauer –,

strömt es vom Mittelmeer.
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Ach, aus den Archipelágen,

da im Orangengerùch

selbst die Trümmer sich trágen

ohne Tränen und Flùch,

strömt in des Nordens Dǘster,

Nebel- und Niflhèim, 

Runen und Lurengeflǘster

mittelmeerisch ein Rèim:

Schliesslich im Grenzenlósen

eint sich Wahrheit und Wàhn,

wie in der Asche der Rósen

schlummert der Kiesel, Titàn

dein aber ist das Schréiten,

dein die Grenze, die Zèit,
glaube den Ewigkéiten,

ford ' re s ie nicht zu wèit ,

aus ihrer halben Tráuer,

rosen- und trümmerschwèr,

schaffe den Dingen Dáuer –,

strömt es vom Mittelmèer.
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…

…

Schliesslich im Grenzenlosen

eint sich Wahrheit und Wahn,

wie in der Asche der Rosen
schlummert der Kiesel, Titan

dein aber ist das Schreiten,

dein die Grenze, die Zeit,
g laube den Ewigkeiten,

ford ' re s ie nicht zu weit , 

…

…
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Verhör im morgengrauen – einak-

ter mit absurder tendenz  Auf die linke 
Hälfte der Zimmerwände sind Fassaden im eklektischen 
Stil projiziert. Beispielsweise der Dom, der Reichstag… in 
Berlin. Auf die rechte Hälfte Beispiele aus reichsklassizis-
tischer Zeit – »imperialer Klassizismus« Hitlers, Mussoli-
nis, Francos, Stalins… Die Bilder wechseln, Aufmärsche, 
Huldigungen an Kaiser und Führer, Kriege, Progrome, 
Siegerkränze, Schlachtfelder, Soldatenfriedhöfe, bombar-
dierte Städte. Dazwischen Szenen aus dem bürgerlichen 
Leben… Dann Wiederaufbau mit typischem Siedlungs- 
und Massenwohnungsbau, Autobahnen, Schnellstrassen, 
Swingline-Architektur… – Die Bilderfolgen können frei 
zusammengestellt werden. Variable Bedeutungen, je 
nach Aufführungsort, gesellschaftlichem Kontext. 

Der VERHÖRTE fällt immer wieder in pathetische Tonla-
gen. Die verhörende AGENTIN spricht sachlich, im funk-
tionalen Stil. Beide sitzen auf Stahlrohrstühlen. Kein 
weiteres Mobiliar. Das gesamte Interieur ist als Projek-
tionsfläche freigehalten. Die projizierten Bilder stehen 
in Zusammenhang mit den Aussagen des Verhörten, als 
eine Spiegelung seines Bewusstseins nach aussen. Teils 
spiegeln sie seine Visionen, teils spiegeln sie Fakten und 
Realität und funktionieren als Widerlegung des von ihm 
Vorgebrachten und Heraufbeschworenen.

Abgeschrägte Übergänge von den Zimmerwänden zu 
Decke und Boden, so dass der Zellencharakter des Pro-
jektionsraums zusätzlich betont wird. – Die Bühne hat 
keinen Vorhang.

Nach einiger Zeit setzen Geräusche ein, zunächst leise, 
dann langsam lauter werdend – Ausschnitte aus Reden, 
Opern- und Tingeltangel-Musik, Kommandos, Marschmu-
sik, Abfeuern, Pfeifen und Aufschlagen von Projektilen, 
Flugzeuge, Bombeneinschläge, Alarm- und Feuerwehrsi-
renen, Apotheose… – Am Schluss des Verhörs Stille, nur 
das Geräusch des Winds.

agentin:  sie verstecken sich in historischen 
kulissen. wir möchten wissen, was sie dort suchen? 

Verhörter:  Ich verstecke mich nicht. Das His-

torische war versteckt. Ich lege es offen. Die Schönheit 

des Historischen. Das Klassische. Die Raster, das Mass, 

die Proportion. Ich zeige, dass sich alles wiederholt, das 

Gestern im Heute, und das Heute im Morgen. Mir geht 

es um den anspRuch! Wir – unsere Generation erhebt 

wieder Anspruch auf das ewige, das sich nur wiedeR-
holen kann. Das Ewige als identität. Dass es neues 

gibt, wie die Modernen glaubten, war ein Irrtum. Ein 

schrecklicher Irrtum! Der Irrtum hat die Städte zerstört. 
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Sie verstehen doch, was ich meine – Verkehr, Stadtau-

tobahnen, untertunnelung von Strassenkreuzungen… 

– Offene Strukturen? Offen gelassene Baublöcke, Block-

kanten, Blockecken? Hochhäuser, Fensterbänder, Pa-

noramafenster, Transparenz, funktionaler Stil? Offene 

Grundrisse? Schwebende Geschosse?… Nein! und noch-

mals Nein! Ich hoffe, alle haben verstanden –

– Das neue hat den künstlerischen Anspruch der Städte 

zerstört, den Anspruch der Architektur, die die Städte 

baut. Bitte begreifen Sie – Architektur ist Kunst! Ar-

chitektur ist das Ästhetische! – Funktion? Lächerlich! 

Die Funktion hat nichts mit Kunst zu tun. Funktion ist 

Nutzen, Gebrauchswert. Architektur ist Kunst, Kunst 

hat keinen Nutzen. Architektur ist Ästhetisierung 

des Lebens. Das Ästhetische als Schicksal, ich scheue 

mich nicht auszurufen, tRiebschicksal! Die Welt 

ist nichts als der Spiegel meines Narzissmus, wie ich 

erkennen musste. Narzissmus, nach aussen projiziert, 

vom Ich in die Ästhetisierung der Welt. Glauben Sie 

mir, es war soldatischer Mut nötig, um die Architektur 

als Kunst und deshalb als Triebschicksal durchzuset-

zen. Ich stand im Feindfeuer der Kritik. Es hat einige 

Zeit gedauert, bis wir den Widerstand ausgeschaltet 

hatten. Ohne die Organisation kollektiver Macht ging 

es natürlich nicht – 

– Als spiegel des naRzissmus ist die Architektur als 

Kunst ewig. Denn der Narzissmus ist das Ewige in mir, 

im Menschen. Wir sind zum Ewigen zurückgekehrt, zur 

Wiederholung, denn das Ewige kann sich nur wiederho-

len. Gestern, Heute und Morgen nur die Schatten und 

Reflexe des Ewigen! Das Ewige ist das absolute, und 

das Absolute ist Selbstwiederholung des Immergleichen, 

mit sich selbst Gleichen. Das ist das, was der Narzissmus 

will – selbstwiedeRholung. Das Ewige kommt mir 

deshalb entgegen, der Narzissmus und das Ewige wollen 

und organisieren das Selbe – selbstwiedeRholung! 
Die Welt als Spiegel des Ichs, ich sage – des künstleri-

schen Ichs! Wir Architekten ebnen der Menschheit den 

Weg zu sich selbst, zur Selbstwiederholung in der Welt. 

Im genau Abgemessenen, den genauen Proportionen, 

den immergleichen Rastern, den Ordnungen, den rigi-

den, den unzerstörbaren Ordnungen – 

– Was will man dagegen einwenden? Dass das Leben 

Funktionen braucht – Licht, Luft, Sonne, Ökonomie, 

Verkehr, Kommunikation? Lächerlich. Es geht nicht um 

Ökonomie! Es geht um Ansprüche! Das Ewige, das Geisti-

ge, das Absolute, das unzerstörbare. Deshalb bauen wir 

in Stein. – Die steinerne Stadt. Die endlosen Schluchten 

in der steinernen Stadt. Rückkehr zur ewigen Stadt, zur 

unangefochtenen Permanenz! – 
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unsere Dauertherapie für die Stadt lautete block! 
block! block! Ja, wir haben unsere blöckchen 

überall hingemalt. Wie früher in den Malbüchern mit 

vorgedruckten Figuren in starker umrandung. Ja, wir 

durften wieder Kind sein! Richtig kindlich durften wir 

sein – dank des Padrone, der Protektion hatte und Pro-

tektion schenkte. Jeden freien Platz haben wir besetzt 

mit – uns! unser Ich hat alles besetzt! Bevor – zwinkert 
der Agentin befriedigt zu – die anderen zugreifen konn-

ten. Der Padrone hat sie draussen gehalten. Hat den 

Laden zusammengehalten. Nur wer zum anschluss 

an die Familie bereit war, durfte mitwirken. Altes 

Rezept, Sie verstehen. – Lächelt fein, legt eine bedeu-
tungsvolle Pause ein

– Altes Rezept, eine kleine Verstrafung hier per Aus-

schluss von den nächsten Vergaben. Eine kleine Ver-

lohnung dort per Einschluss in die nächsten Vergaben. 

Hat wie immer und überall gewirkt. Aus potenziellen 

Abweichlern und Widerständlern wurden willige Mit-

machler und unterstützler. Bitte, alles nur im Dienst der 

guten Sache, der Rettung der Stadt vor Expressionis-

ten und Internationalisten. Die einen wie die anderen 

kann man ja nur Stadtzerstörer nennen! Bitte, es ging 

um Bedeutendes, um die unbeschränkte Durchsetzung 

der guten Sache! Es ging um RasteR-Rationalismus, 

ja, RasteR-Klassizismus! Der Hörer, das Publikum er-

schauert? – Tritt vor an den Bühnenrand – und ganz mit 

Recht! Denn wir haben es jetzt wieder mit den finalen 

weRten zu tun, den Finalen und totalen Werten. 

Bitte verstehen Sie, worum es hier geht! Was hier auf 

dem Spiel steht! – 

Der Verhörte spricht inzwischen mehr und mehr nicht mit 
der Agentin, sondern mit einem fiktiven Publikum. Wie 
die Führer mit allen und mit keinem sprechen. Er hält 
eine Ansprache an das grosse Publikum, um die – aus 
triebökonomischen Gründen im Sinn der nötigenden not 
immer nötigen? – ansprüche unwiderlegbar heraufzu-
beschwören. Er hat sich erhoben, wippt jetzt auf den 
Füssen auf und ab, Stimmführung, Körperhaltung und 
Gesichtsausdruck fallen vom Pathos der »grossen Rede 
an das Volk« in das enttäuschte Quengeln eines bezie-
hungsarmen und erfolglos gealterten Akademikers. 

Auf den Wänden gleichzeitig Reden von politischen Füh-
rern, Jubeln und Geschrei von Massen. Der Verhörte wird 
lauter, um sich gegen Führer und Massen zu behaupten. 
Der Versuch geht im gleichmässigen Rattern von Maschi-
nengewehrfeuer unter. Dann Stille. 

agentin:  sie bauen wieder steinerne stadt, wie 
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gestern. wir möchten wissen, für wen, für welche 
geldklassen?

Verhörter:  Für wen? Für welche Geldklassen? 

Das ist unbedeutend. Total unbedeutend! Denn alle 

sehen, was jetzt gebaut wird. Es ist klassisch, was jetzt 

gebaut wird. Jeder kann hingehen und es sehen. Jeder! 

Für die oberen Geldklassen wird gebaut, die anderen ge-

hen hin. Wir haben Demokratie! Dafür ist sie gut, dass 

alle hingehen können. Keiner ist ausgeschlossen! Jeder 

kann das Klassische erfahren und sich am Klassischen 

erheben. Wer die Wohnungen kaufen kann oder mieten? 

Das ist lächerlich! Wir können nicht darauf warten, dass 

alle genug Geld haben. Aber alle werden es sehen und 

sich erheben. Wir setzen auf die natürlichen Reflexe 

und Reflexionen des Narzissmus! Auf den Narzissmus 

kann man immer zählen! Immer und überall! Der ist 

unser verlässlichster Verbündeter. Der will konsumieren 

und sich im Konsum selbst spiegeln. Erhält er nichts 

Materielles, dann verlangt er Bilder. bildeR sind das 

Schnellste im Leben, das Allerschnellste! Wir beFRie-
digen schnell, ganz schnell! – 

– Das Erhabene am Klassischen erfahren und sich im 
ästhetischen eRheben, darum geht es uns. Die Bür-

ger sollen sich über die Beschränkungen des Lebens 

erheben, zum eRhabenen des klassischen. – Die 

Achsen, die Raster, die Blöcke, die jetzt wieder vereng-

ten Strassen, mit Verkehrsstau! Sie verstehen, es geht 

um verdichtete Stadt, Cafés, Restaurants, kleinteiligen 

Konsum. Verkehr? Lächerlich! Manager brauchen immer 

weniger Strassen, sie benutzen Hubschrauber! und die 

anderen sollen sich sowieso in öffentlichen Transpor-

ten bewegen. Bitte, umweltschutz! Energieverbrauch! 

Bitte, wir kooperieren mit der ehemaligen politischen 

Linken. Eine Art unausgesprochener Pakt – 

– Selbst die ehemalige politische Linke ist mittlerwei-

le zum Klassischen, wenn nicht Klassizistischen umge-

schwenkt. Eine der erfolgreichsten Konversionen aller 

Zeiten. Sie kamen zu Geld, und damit kam der Wandel 

der Ansprüche. Sind in die oberen Geldklassen aufgestie-

gen. Jetzt soll es klassisch sein! Billigmärkte und Mas-

senware unerwünscht. Das ehedem linke neubüRgeR-
tum ist unser willigster Verbündeter. Sozialer Aufstieg 

macht gefügig. Mit denen haben wir es einfach – kiez, 
kResse, kultuR, klassisches. Kann auch teurer sein. 

Keine Probleme mit denen. Die sind vereinnahmt. Die 

wollen Eminenz, keine Masse, Qualitätskonsum, keine 

Billigware. Nehmen wir bitte zur Kenntnis, der Neubür-

ger ist wieder unpolitisch! bio- und Altersängste – ja! 

bio- und Kultur-Wellness – ja! Technologie und poli-

Cl
B
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tische Ökonomie – nein! Mit einem Wort, grosser, ganz 

grosser neubüRgeRlicheR mut zuR RegRession! –

Korrekte Aufstellung am Blockrand, darum gings. Wer 

das konnte, der hatte gewonnen. War eigentlich nicht 

schwierig. War nur ein bisschen guter Wille gefordert. 

Böswillige Leute sprechen von Wachtmeister-Städte-

bau. Andere von Blockwart-Mentalität. Wieder andere 

von Anal-Phase und Analphasen-Zwängen. – Erhebt 
sich, dann mit starker und dozierender Stimme – Sowas 

muss man aushalten! Böswillige Leute gibts überall. Sie 

werden das verstehen. – Zwinkert der Agentin zu – Da 

muss man stark bleiben, ganz stark! – 

– Alternative Logiken? Nicht-Euklidische Geometrien? 

Polyzentrische Algebren? Polylineare Arithmetik? – Brau-

chen wir nicht! Führt nur zur Zerstörung der Stadt, zum 

Verlust der Stadt! Bitte sagen Sie mir, haben Sie etwa 

keine Angst vor Verlust?! – Der Padrone hat sie ausge-

schaltet, die Andersdenkenden. Tja, Mangel an gutem 

Willen! Das kann sich eigentlich keiner leisten. Sie ver-

stehen, Kant und so. Daran kann sich jeder halten! Das 

ist nicht zuviel verlangt! – Zwinkert der Agentin zu, 
dann strikt wirkend – Ausserdem, allzuviel Abweichung 

passt nicht zu uns. Damals nicht und heute nicht. unse-

re Gesellschaft will den gutbürger, den wohlbürger, mit 

einem Wort, den wertbürger, das ist klar. und für die-

sen Bürger war und ist unser Konzept gestrickt. Im Sinn 

eines Pakts mit duRchschnittlichsten Ängsten und 

ebenso duRchschnittlichsten Ressentiments. Kants 

und Goethes weltbürgertum? Illusion, wie wir schnell 

und, ich sage, mutig erkannten –

 

Nach und nach ziehen Milizen zu Blöcken geordnet auf 
und defilieren auf den Achsen der Imperien. Rechts und 
links steinerene Kulissenarchitektur. Scharfe Komman-
dos. Insgesamt wiederhergestellte Ordnung. Am Himmel 
Bombergeschwader-Show. Klassizistische Lichtdome in 
der Nacht, aus denen wenig später Flakfeuer wird. Der 
Verhörte unterbricht immer wieder seine Rede, gebannt 
von der Macht der ansprachen und ansprüche der Füh-
rer, der Ästhetik der Massen, der Gleichschaltung des 
Lebens, dann der aufsteigenden Bomber und der Bom-
benteppiche, der zusammenfallenden Städte. In diesem 
Moment hebt der Verhörte die Arme und grüsst in die 
Projektion. Dann wieder Stille. – Anfangs noch mit auf-
gesetzter Theatralik zu spielen, dann mehr und mehr 
lebenswirklich. Mit dem Beginn des Kriegs beginnt der 
Verhörte zu glauben, was er sagt.

agentin:  sie ästhetisieren die welt. wir möch-
ten wissen, wer sie dafür bezahlt?
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Verhörter:  Das ist gleich! Wer Geld hat, be-

zahlt. Es geht um das Ergebnis, um das, was bleibt. In 

hundert Jahren fragt niemand mehr, wer bezahlt hat. 

Nur das Ergebnis zählt. Denn die Welt bewegt sich un-

abänderlich auf das Klassische hin, das Ewige, das Er-

habene – als Triebschicksal und Spiegel des Narzissmus. 

Die einen früher, die anderen später. Kulturen überall 

auf der Welt importieren es bereits, das Klassische aus 

Europa. Es ist überlegen, sonst würden sie ihr Eigenes 

nicht freiwillig aufgeben und das Europäische importie-

ren. Von uns geht das Wiederholungsprinzip aus – die 

Stadt in Rastern, in steinernen Blöcken, der Mensch 

in steinernen Schluchten, geleitet von Achsen, gehal-

ten von Proportionen. Der jetzt wieder festgestellte 

Mensch! Der identifizierte Neubürger! Auf den kommt es 

uns an! Nietzsches nicht-festgestellter Mensch? 

Heideggers eK-sistenZ? Adornos nicht-identisches? 

Plessners eX-Zentrischer Mensch? Poppers offene 
gesellschaft? Womöglich inforMelle strategien 
des denKens? Irrtümer! Irrwege! Zerstörung der klas-

sischen Stadt das Ergebnis. Massenwohnungsbau? Ver-

kehrstrassen für alle? Offene Bildungssysteme? Alles 

das bedeutete nur Verlust. Die Lust am Verlust war die 

Sünde der Moderne. Bitte entschuldigen Sie das Sprach-

spiel. Ich – pro forma zögernd, dann befriedigt – hoffe, 

es gefällt Ihnen! Wenn das Wahre, Gute und Schöne nur 

für Geldeliten organisiert werden kann, dann arbeiten 

wir eben für Geldeliten. Bitte verstehen Sie, es geht um 

Überzeugung, nicht darum, wer bezahlt! – Das neue der 

Moderne? Wir arbeiten auf die Revision und möglichst 

auslöschung von allem hin, was die Moderne hinter-

lassen hat. Gewissermassen auf die veRnichtung des 

Gegners – 

– Das Wahre, Gute, Schöne kann nur wiederholt wer-

den, vom Gestern ins Heute. Aber eigentlich handelt 

es sich um Selbstwiederholung im beständig Ewigen. 

Die Zeit ist Täuschung. Das Klassische beseitigt die 

Täuschung. Nietzsches Verteidigung des Zufalls? Ein, 

ich scheue mich nicht zu sagen, gefährlicher Irrtum. 

Der Mensch ist ein ästhetisches Wesen. Alles andere, 

ökonomie, politik, technologie, dient nur dem 

Ästhetischen. Man verstehe, es geht um die Finalen 
weRte der Gesellschaft. Wo treibt sie hin, wenn nicht 

zum Ästhetischen und zur Ästhetisierung der Welt! Das 

ist der Sinn des Ganzen. Wir organisieren die Selbstre-

produktion des Systems, und der ästhetische Klassizis-

mus ist der einzige Weg, der Gesellschaft und Kultur zur 

Selbstreproduktion führt. Alle anderen Konzepte las-

sen zuviel offen. Aber der Mensch kann nicht allzuviel 

mit der Freiheit anfangen. Was der Mensch in Wahrheit 

braucht, sind Planquadrate im Raster – Wohneinheit, 
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Hauseinheit, Blockeinheit, Stadteinheit, Welteinheit. 

Hierarchie vom Minimum zum Maximum! Alles geregelt, 

alle eingebunden, geschlossene gesellschaFt, wie 

– Verhörter zögert, wird etwas verlegen – damals, als… 

– Agentin lacht – Die Stadt ist voller Wünsche, die Welt 

ist voller Wünsche, hiess es vor kurzem in einer Propa-

ganda. Nun, die Wünsche sind jetzt tendenziell nostal-

gisch, apolitisch, regressiv. Dazu passt Rekonstruktion. 

Wir liefern den Wünschen das ideologische Programm. 

wünsche wollen waRe. wiR lieFeRn! – 

– Der Abriss von Bauten aus der Zeit der Imperien ist 

zum Glück gestoppt. Das hatte Qualität! Raumhöhen, 

Steinfassungen, Säulen- und Pfeileraufstellungen… ge-

baut für ein Immer! neues und diFFeRentes? wir 
neuklassizisten kennen keine differenzen mehr! Wir 

bejahen die Macht des Klassischen für alle. Der eigent-

liche Wiederaufbau der Städte geht von uns aus. Wir 

erheben den Menschen, und in der Erhebung aus dem 

Alltag und den Abhängigkeiten der Ökonomie sind alle 

gleichgestellt. Die wahre Demokratie. Gleichstellung 

und Gleichschaltung aller in der Identifizierung mit den 

steinernen Bildern und Blöcken des Klassischen, unver-

gänglichen –  

– Raster sind demokratisch, die wahre Demokratie. Ord-

nung für alle. Totale Ordnung. Denn wir malen unsere 

Baublöcke überall hin, auf jeden freien Platz. Das nennt 

man RekonstRuktion! Wir sprechen nicht von Funk-

tion, sondern von RekonstRuktion! Aber bitte, strei-

ten wir uns nicht um Worte! Es geht um Wiederholung 

des Immergleichen für alle! Gleichstand für alle! Ruhe 

und Stillstand für alle! Raster für jeden, Raster-Rati-

onalismus, Raster-Klassizismus, Ordnung für alle. Ge-

schlossene Blöcke. Totale Ordnung! Totale Kontrolle! –

– Natürlich, es war ein Kampf, um das Konzept durch-

zusetzen. Von uns wurde Heroisches verlangt. Wir hat-

ten eine Gruppe zu organisieren, eine Familie Gleichge-

sinnter. Eine Macht-Familie mit Vettern, Basen, Neffen, 

Nichten und so. – Nicht ganz einfach natürlich, die Ei-

fersucht und die kleinen Rivalitäten in so einem Famili-

enbetrieb unter Kontrolle zu halten. Aber – lacht in sich 
hinein – der Padrone hat es gekonnt! Er hielt den Laden 

zusammen, der Familie und ihrer Ideologie. Deshalb 

hatten wir materielle Subsistenz, Aufträge, Honorare, 

Einfluss. Denn – erhebt sich – wir waren in der Familie 

unter uns, waren alles gleichzeitig, Gutachter, Preisrich-

ter, Beurteilte, Interessenten, Begünstigte, Betriebler, 

Theoretiker, Propagandisten. Ja, es war wie ein Rausch 

– heute hier, und morgen die ganze welt! – 



WalKin' 25

00
	

K
o

n
st

r
u

K
t

iv
		e

x
pe

r
im

e
n

t
e

l
l

Während der letzten Worte fallen die ersten Bomben. Der 
Körper des Verhörten sackt zusammen. Detonationen, 
Sirenen, hastende, flüchtende Menschen… Allgemeine 
Auflösung in der Stadt.

Das – steht auf, reisst sich sichtlich noch einmal zu-
sammen, steppt ein, zwei Schritte vor – nennt man 

tRiebdynamik. Teilung der Gewalten? Trennung von 

politischen Funktionen? Lächerlich! Was geht das die 

Kunst an? Was geht uns das an? Denn wir sind die 

Kunst! – 

Sie verstehen doch, worum es sich handelte. – Wieder 
dozierend, dabei früh gealtert und quengelnd – Fami-

lieninterne Macht-Spiele. vettern-, basen-, neffen-, 
nichten-spiele! schwäger- und schwieger-spiele! 
Jeder kämpfte um Positionierung und Zuteilung, be-

vorzugte Zuteilung. Rivalitäten, Taktierereien, Intrigen. 

Man musste dauernd auf der Hut sein. Man musste sich 

dauernd etwas einfallen lassen, um andere abzudrän-

gen und in die Vorhand zu kommen. Täglicher Kampf, 

täglicher Krieg. – Seufzt schwer – Familien-krieg. Kein 

klan ohne kRieg. Der grösste Teil der Lebens-Kraft und 

Lebens-Zeit und, auch das, des Lebens-Raums mussten 

dafür eingesetzt werden. Tricks, Finten, Täuschungen. 

Manöver aus zweiter Linie, geschickt angelegte Hin-

terhalte, Überraschungsangriffe. Vorwürfe, Verdächti-

gungen, moralische Diskreditierungen. Wechselnde Al-

lianzen, kein Verlass auf Niemanden… Wir waren nicht 

zu beneiden. Nein, wir hatten uns für die gute Sache 

geradezu zu opfern! Für die Verantwortung und für die 

Werte, die ewigen und absoluten Werte, wie man immer 

wieder betonen muss – 

Wir waren Gefangene des Familien-betriebs. Des Be-

triebs der Zuteilungen und Abmahnungen, der Verloh-

nungen und Verstrafungen, der Vergünstigungen und 

Verdrängungen, der Ein- und Ausschlüsse… – Fällt er-
schöpft auf den Stuhl, presst sich die Schläfen, stöhnt, 
verharrt resigniert und ruft dann aus – und jetzt? un-

sere Ware ist inzwischen veraltet. International keine 

Abnehmer. Wir haben uns für die Familie geopfert, ver-

schlissen im Familien-Krieg, für das Familien-system 

und seine tRieb-logik… Tag für Tag beansprucht, die 

Familien-Konkurrenz abzudrängen und niederzuhalten, 

haben wir die Welt zwangsläufig ignoriert. wiR ha-
ben die welt veRgessen. jetZt will uns die welt 
nicht Mehr! – 

Die Stadt ist zerstört. Sonnenaufgang. Ein junges Mäd-
chen sitzt auf aufgeschichteten Trümmersteinen und be-
wacht sie. Nur noch der Wind ist zu hören. – Ein Agent 
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in Uniform ist auf die Bühne gekommen und hat sich 
neben dem Verhörten aufgestellt. 

agentin:  es ist vorbei. widersprüche ohne ende, 
selbstimmunisierung, projektion von zwangsneuro-
se. sie können ihn abführen. erkennungsdienst, das 
programm komplett. werfen sie ihn dann hinaus. 
– sehen wir uns später im café  a u s z e i t, im 
wedding, kiautschoustrasse 12a? um die ecke, in 
der torfstrasse ist ausserdem ein indisches Restau-
rant… 
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Ästhetik. Grundlegung und Anwendung in der Texttheo-

rie. rowohlts deutsche enzyklopädie. Rowohlt Taschen-

buch Verlag GmbH Reinbek bei Hamburg 1969

☆

VASARELY. Introduction by Marcel Joray. Texts and dum-

my by the artist Victor Vasarely. Translated by Haakon 

Chevalier. Plastic arts of the 20th century. Collection 
edited by Marcel Joray. Éditions du Griffon Neuchâtel 

Suisse. I/1965. II/1973. III/1974. IV/1979

☆

FRANK STELLA. Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía Madrid 1995/1996. Haus der Kunst München 1996. 

Tf Editores Madrid. Stiftung Haus der Kunst GmbH. 

Prinzregentenstrasse 1. D-80538 München

ANDY WARHOL. Rétrospective. Musée national d´art mo-

derne Centre Georges Pompidou Paris 1990. The Museum 

of Modern Art New York 1989, édition anglaise. Éditions 

du Centre Pompidou Paris 1990, édition française

WARHOL. David Bourdon. Abradale Press. Harry N. Ab-

rams Inc Publishers New York 1991
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ANDY WARHOL. Das Tagebuch. Herausgegeben von Pat 

Hackett. Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. 

München 1989. The Andy Warhol Diaries. 1989 Estate 

of Andy Warhol

MADE IN uSA 1940 - 1970. BETWEEN ART AND LIFE. De 

l'expressionisme abstracte al Pop. Exposició organitz-

ada per la Fundació »la Caixa« en collaboració amb la 

Schirn Kunsthalle de Frankfurt 1999. Av Diagonal 621. 

08028 Barcelona

☆

Werner Blaser. WEST MEETS EAST – MIES VAN DER ROHE. 

In collaboration with / in Zusammenarbeit mit Jo-

hannes Malms. Birkhäuser Verlag Basel Boston Berlin. 

1996 Birkhäuser – Verlag für Architektur. P.O. Box 133, 

CH-4010 Basel/Switzerland

Helen Westgeest. ZEN IN THE FIFTIES. Interaction in 

art between east and west. Waanders uitgevers Zwolle. 

Cobra museum voor moderne kunst Amstelveen 1996

☆ ☆

FELLINI´S FACES. Vierhundertachtzehn Bilder aus Fede-

rico Fellini´s Fotoarchiv. Herausgegeben von Christian 

Strich. Mit einem Vorwort von R.D. Laing. und einer 

Einleitung von Federico Fellini. Diogenes Verlag AG Zü-

rich 1981

Tazio Secchiaroli. FELLINI 8 1/2. Edited by / Herausge-

geben von Diego Mormorio. 1999 te Neues Verlag GmbH 

Kempen. Original edition 1999 Federico Motta Editore 

SpA Milan

☆ ☆

MATTHIAS SCHAMP. und es bewegt sich doch – exten-

ded. und es bewegt sich doch… – von Alexander Calder 
und Jean Tinguely bis zur zeitgenössischen »mobilen 
Kunst«. Herausgeber des Katalogs und Kuratoren der 

Ausstellung im Auftrag der Stadt Bochum Hans Günter 

Golinski, Sepp Hiekisch-Picard, Christoph Kivelitz.
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Agenten der freiheit
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W  2

Ein Mönch fragte: 

»eines habe ich nicht verstanden: Wenn der 

Leib zerbricht und vergeht, da bLeibt doch 

noch eines – die seeLe. Was Wird aus ihr?«

Meister dschau-dschou antWortete: 

»heute Morgen erhebt sich Wieder der 

Wind.«

Aussprüche und Verse 
der Zen-Meister
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anderen schrieben, zur aufforderung, zur anweisung, 

zur empfehlung oder zum befehl, zum imperativ wird, 

zu einer art herrschaft.

bleiben wir einen Moment bei dem Wort Treffen. Wir 

treffen ein ziel, die richtige antwort, die gesuchte Lö-

sung. oder wir treffen jemanden, wir treffen uns. in 

dem sinn, dass wir uns begegnen. oder in dem sinn, 

dass wir uns zu denken geben, uns enttäuschen oder 

verletzen. ein ereignis, eine bemerkung, eine nachricht 

trifft uns, ein schicksal. – Wortfeld mit vielen Übergän-

gen, weiteren und engeren bedeutungen, extensiveren 

und intensiveren – 

die agenten trafen sich in dem sinn, dass sie zusammen 

kamen, einiges besprachen, und ein interesse hatten, 

das sie teilten. – individualisten. Leute, die trainiert 

waren, ebenso allein und auf sich gestellt zu handeln 

wie zu zweit oder zu dritt. gegen Widerstand und ab-

wehr zu handeln, gegen taktik und Manöver. gegen an-

griff und einige gefahr.

Das TrEffEn

DiE TrEffEn fanDEn in sTäDTEn in 

norDafrika sTaTT – tanger, tunis, algier, 

alexandria, beirut oder casablanca… städte, zu denen 

es eine geschichte gibt. nicht die geschichte der his-

toriker, die alles verzeichnet und erzählt und auswertet. 

alles in den berichten und archiven. – sondern etwas, 

das jeder weiss oder zumindest viele wissen.

casablanca, humphrey bogart und ingrid bergmann. 

alexandria und die bibliothek und borges. beirut, die 

Levante, die eleganz und das internationale geschäft. 

tanger und die schriftsteller und der existenzialismus. 

tunis, das liberale Leben gegen die Last, den zwang, 

die schatten und die zeichen der vergangenheit. algier, 

camus, Le corbusier, der entwurf, die utopie und der 

anfang, der gegenwart ist.

Welche städte? – sie werden sie selbst entdecken und 

ihre eigene geschichte schreiben, nicht meine, und 

nicht die, die vorgegeben ist. in dem sinn, dass sie 

schon von anderen geschrieben wurde, und in dem, 

dass sie zur anweisung wird, was zu tun, zu leiden und 

zu lassen ist, zu einer art befehl, auch wenn niemand 

oder kaum jemand bemerkt, dass die geschichte, die die 
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DiE TypEn

aMos kaDD haTTE DiE anDErEn Ein-

gElaDEn. – shokker shift, der ganz gerne alles 

mögliche durcheinanderwirbelte, ohne immer zu wissen 

wozu und ohne immer zu wissen, wie der Wirbel wie-

der beruhigt werden und welche richtung man nehmen 

konnte, um aus der turbulenz wieder herauszukommen. 

er begann mit bewegung, Motivation und existenz, wie 

er es nannte, nicht mit analyse. obwohl analyse und 

reflexion sicherheit geben.

barnie burden, der meistens zuviel auf den tisch legte. 

zuviel Wissen, zu viele informationen zur sache und zu 

viele enthüllungen, was ihn selbst betraf. seine filter 

waren zu durchlässig, von innen nach aussen und von 

aussen nach innen. er liess auch zu viel in sich herein. 

Was ihn dann belastete. Weshalb er umgekehrt zu viel 

herausliess.

Loren Less, die die fixe idee hatte, dass sie nicht ge-

nug bekam und abbekam. nicht genug vom gewinn und 

nicht genug von der gefahr und allem sonst, nicht ge-

nug vom gefühl und von der ganzen geschichte, um die 

es jeweils ging. Weshalb sie ab und zu in einer Krise 

steckte und glaubte, dass sie verloren gehen könnte. 

sie war souverän genug, um aus ihrer Marotte einigen 

humor zu entwickeln, eine geschichte, die trotz allem 

unterhaltsam blieb. für diejenigen, die genauso souve-

rän waren wie sie.

amber Xeno, die wirklich eine prachtvolle schönheit 

war, südländischer typ, elegant gekleidet, kontrollier-

tes auftreten. tagessatz zweitausend dollar. vier tage 

pro Woche. nur beziehungen hatte sie keine, weder mit 

Männern noch mit frauen. denn sie blieb sich selbst 

fremd und deshalb anderen fremd. und in beziehungen 

wollen alle wissen, woran sie sind.

banano banani und shane schulz, die beiden Mitarbei-

ter von amos Kadd, die sie schon kennen. von neulich, 

aus Die Sterne und der Staub. – banano der römische 

typ, ein wenig barock in auftreten und erscheinungs-

bild, vielflirter, meistens gut gelaunt, ab und zu melan-

cholisch, zu jeder tages- und nachtzeit in bewegung zu 

setzen, wenn eine spannende arbeit in aussicht stand.

shane, der pariserische typ, kritisch, nonchalant, un-

abhängig, auf kontrollierte Weise grosszügig, reflektiert 

und in haltung und Lebensäusserungen manchmal nicht 

ohne arroganz. er sah in jeder agentenaufgabe eine 

art ingenieurprojekt, jederzeit auf der suche nach der 
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Logik, die in der sache steckt, der Kausalität, dem in-

formatischen code, dem algorithmus, der das handeln 

der spieler steuerte.
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auTonoMiE

JEDEr DEr agEnTEn – wir können sie so nen-

nen, schon wegen der autonomie – konnTE DrEi 

frEMDsprachEn. aber was heisst fremdspra-

che? die zeit für National- oder womöglich, sentimental 

gesehen, Mutteridiome ist eigentlich vorbei. es gibt eine 

internationale arbeitssprache, englisch, und einige an-

dere mit internationalem oder kontinentalem gebrauch, 

arabisch, französisch, russisch, spanisch. ausserdem 

sprachen, die von vielen Menschen gesprochen werden, 

chinesisch, hindi, Portugiesisch…

Jedenfalls, jeder konnte englisch und ziemlich fliessend 

zwei bis drei andere sprachen. ausserdem hatten sie 

studiert, jeder mehr als ein thema. amber Xeno zum 

beispiel Ökonomie, Management und theaterwissen-

schaft. Loren Less Philologie, Psychologie und Public 

relations. dann hatten sie alle sehr eingehende Kennt-

nisse in technischer informatik, Kampftechnik, zen und 

Psychoanalyse. nicht viel zeit für Privates. 

ihr Job war die aufdeckung von familiären täuschungen, 

taktierereien, enteignungen, Manövern, Manipulati-

onen, Machenschaften. – teils kriminellen handlungen, 

teils formell legal bleibenden Übervorteilungen, gegen 

die die Justiz keine Mittel hat. bilanzfälschungen, die 

die einen um ihr geld bringen sollten. seelische abhän-

gigkeiten, die die anderen zu versagerrollen determi-

nierten. Mechanismen seelischer fixierungen und aus-

beutung. Übergriffe aller art, vereinnahmungen aller 

art. Kurz, das gesamte repertoire, das in der Lebens-

ökonomie des familiären ebenso vorkommt wie allerlei 

nützliches – erziehung, bildung, zuwendung, hilfestel-

lung, vergnügen, tagesrythmus, ordnung im zeitablauf, 

Protektion, sozialer status. 

ein besonderes Kapitel waren die Verbrechen  vor  den 
Verbrechen. der Übergriff auf das andere Leben, ver-

einnahmung und Konstruktion von abhängigkeit, die 

im späteren Widerspruch gegen die forderungen gesell-

schaftlicher rationalisierung zu existenziellem absturz, 

verführbarkeit, verstrickung und selbst in die sphäre 

von verbrechen führt. ein Kapitel, das diesmal nicht 

weiter diskutiert werden kann. Man kann es jedoch als 

eines der hauptkapitel der gesellschaft bezeichnen. 

für die reidealisierung der familie besteht nicht all-

zuviel anlass. eher für Programme zur Autonomisie-
rung und zur Einrichtung flexiblerer, unabhängigerer 
und möglichst komplizitätsfreier gesellschaftlicher 
Strukturen. 
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sie sehen, der Job von agenten ist vielschichtig. sie 

haben viel mit der erweiterung ihres Wissens zu tun. 

ihre existenz liegt quer zu gängigen Lebenszielen. die 

einen suchen selbstberuhigung, die anderen herausfor-

derung.  
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Das ThEMa

siE habEn sich Ein MoDErnEs hotel 

ausgesucht. ungefähr im stil des barcelona-Pavillons 

oder wenn sie an die foyers der appartmenthäuser am 

chicagoer Lake Shore Drive denken. an die architektur 

von Ludwig Mies van der rohe, von arne Jacobsen, oscar 

niemeyer… – sie halten nichts vom historien-rummel 

unserer zeit. von ideologischen Wellness-Programmen. 

nichts von gespaltenen Wünschen, die technik benut-

zen und rationalisierung bekämpfen. nichts von histo-

rischen hüllen für fühlverhaftung. nichts von der Öko-

nomie der regression und ihren rückwärts-spielchen. 

Paradoxerweise wirken architektur und Möblierung des 

hotels als relikt. da jetzt das historische modern ist, 

scheint das Moderne verstaubt. obwohl die aktuelle 

Retro-Moderne das Leben auf regressive schienen um-

gelegt hat und die spaltung der Wünsche organisiert, 

also gewisse schizoide strukturen der Lebensökonomie 

versorgt und legitimiert – – 

kaDD erklärte mit wenigen sätzen zum thema: Wir 

betrachten die gesellschaften mit immigration, also mit 

zunehmender heterogenität. und die gesellschaften, in 

denen es schon lange vielfalt und Widerspruch gibt. 

Mehrere ethnien, religionen, Lebensstile, emotionale 

und familiäre vorurteilskomplexe. – also die situation 

in den meisten gesellschaften. Mit zunehmender ten-

denz in den industriegesellschaften. Wie können die 

Mechanismen gesellschaftlicher rationalisierung an die 

faktische herausforderung angepasst werden? Konkret 

gesagt, traditionelle identitäten sehen sich in frage 

gestellt. 

lorEn lEss übernimmt: danke, Kadd. die diffe-

renz ist das thema der modernen gesellschaften. nach 

Jahrhunderten der suche nach einer möglichst homo-

genen identität. ein gott für alle. eine gesellschaft-

liche ordnung für alle. unsere Werte, normen, bedürf-

nisse, vorstellungen für alle. unsere art und Weise, 

mit fakten umzugehen und fiktionen, utopien, bilder 

und hoffnungen in die Welt zu setzen. Wobei die suche 

nach einer identität schon immer die absurdeste fikti-

on und, vielleicht muss man zugeben, der schneidenste 

irrtum war.

barniE burDEn schaltet sich ein: offenbar 

sehen viele gesellschaften in der aufnahme von diffe-

renzen oder von neuen differenzen ein Problem. Wie kön-

nen differenzen in das system eingebaut werden, wenn 

man destabilisierung nicht unbedingt riskieren will?
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TriEbsTrukTur

aMbEr XEno:  danke, barnie. die differenz hat 

schon seit mehr als einem Jahrhundert entschiedene 

anwälte – die moderne Kunst, Musik, Literatur und Phi-

losophie… seit dem fauvismus, Kubismus, dadaismus, 

surrealismus. seit dem Konstruktivismus der russischen 

revolution, den Konstruktionen und Kontra-Konstruk-

tionen von de stijl. arnold schönberg und die Wiener 

Moderne, die befreiung der dissonanz. freud, die »Lo-

gik« des traums und des unbewussten, dynamik und 

Ökonomie des alltagslebens, der fehlleistungen, der 

Übertragung. die Leistungen des unbewussten insge-

samt, die Widerspruchsverbot und eindeutigkeitsgebot 

umgehen. 

shanE shulz unterbricht und webt einen Quer-

faden ein: Warum umgeht das Leben die Logik und 

die Prinzipien des rationalismus, eindeutigkeits- und 

Wiederholbarkeitsgebot, die sätze vom verbotenen 

Widerspruch und vom ausgeschlossenen dritten, die 

Linearitätsforderungen und symmetriegrundsätze? 

im dienst des Lebens, wird man antworten dürfen. 

Weil eindeutigkeit und Widerspruchsfreiheit wissen-

schaftlich nützliche Imperative sind, deren bedeutung 

für technologie, gesellschaftliche organisation und 

die entwicklung der zivilisation niemand bestreiten 

kann… 

banano banani nimmt den faden auf: aber 

das Leben ist mehrdeutig, in den beziehungen, die 

emotional und spontan angelegt sind. es akzeptiert 

eindeutigkeit, Widerspruchsfreiheit, drittenausschluss, 

Wiederholbarkeit, Linearitätsprinzip, symmetrieforde-

rungen als gebote in den Leistungsbereichen, weil sie 

die erfolgreiche technische bearbeitung der objektwelt 

garantieren, die stabilisierung der Ökonomie, die stra-

tegien der Politik. daneben besteht die spontan mehr-
deutige Dynamik der Triebstruktur weiter, grössten-

teils abgeschoben ins unbewusste.

lorEn lEss:  von dort aus wird die mehrdeutige 

dynamik des Lebens in Literatur, Musik, design, Kunst, 

architektur,  Philosophie produktiv. im alltag. in guter 

Politik. die zivilisation hat zwei seiten, auf der einen 

RATionALiSiERung, die durch die Logik der eindeu-

tigkeit und Widerspruchsfreiheit, durch Linearitäts- und 

symmetriegrundsätze geführt wird, auf der anderen 

die PoETik des alltags, der Kunst, der Literatur, des 

schöpferischen insgesamt, die sich auf mehrdeutigen, 

polysemischen Plafonds bewegt. Mit der Poetik des all-

tags meine ich alle spontanen Lebensäusserungen und 
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-beziehungen, die wir genauso als etwas schöpferisches 

gestalten wie ein Künstler ein bild, eine skulptur oder 

eine installation, ein schriftsteller ein gedicht oder 

eine erzählung…

aMbEr XEno greift ein, um die diskussion auf 

den anfangsfaden zurückzuleiten: danke shane, bana-

no und Loren. Wir haben für unser treffen als thema 

die differenz und die immigration, die differenz und 

die kulturelle, soziale, lebenspraktische – alltägliche 

– heterogenität in den modernen gesellschaften be-

sprochen. Kommen wir darauf zurück, auch wenn sich 

nahelegt, dass die dinge zusammenwirken, die soziale 

heterogenität mit der kulturellen Produktivität. Wir kön-

nen später oder beim nächsten treffen auf die dialektik 

der zusammenhänge zurückkommen. shokker shift hat 

uns durch telegramm eine erklärung zum einstieg ange-

kündigt. amos, wenn du einverstanden bist – 
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Ein EXposé

kaDD:  danke, amber, wir sollten jetzt das von 

shokker shift avisierte exposé anhören. die Querfäden 

sind für die sache interessant. aber da wir nur zwei 

tage zur verfügung haben, also eine Ökonomie der zeit 

organisieren müssen, legen wir thematische Querlinien 

auf zukünftige treffen. Was nicht heisst, dass sie weni-

ger bedeutend für die sache sind als unsere diesmalige 

fokussierung. shokker, ich übergebe an dich – 

shokkEr shifT:  danke, amber, danke, Kadd. 

– neue theorien ergeben sich aus einfachen beobach-

tungen und einfachen ersten diagnosen zu der sache, 

die in betracht steht, zu dem Problem, das der sachver-

halt aufwirft.

eine vielzahl gesellschaften sieht sich mit immigration 

konfrontiert. und mit den Problemen, die die aktuelle 

immigration wie die immigrationswellen früherer Jahr-

zehnte oder Jahrhunderte im nachhinein mit sich füh-

ren. divergente vorstellungen von Leben, sinn, Werten, 

recht, verhalten, beziehungen prallen aufeinander. 

Widersprüche, die beunruhigen und die gesellschaften 

destabilisieren können. ich lasse ausser acht, ob die 

destabilisierung tatsächlich gegeben ist oder ob es sich 

um befürchtungen, Projektionen und abwehrmechanis-

men handelt, die eine art von Selffulfilling  Prophecy 
konstruieren. eigentlich wäre dann nicht die immigra-

tion die ursache der destabilisierung, sondern die ur-

sache wären die Ängste, zwänge und identifizierungen, 

die sich durch das andere und fremde angegriffen und in 

frage gestellt sehen. traditionelle identitätsbildungen, 

die ins Wanken und schleudern geraten, die nicht mehr 

ohne weiteres funktionieren, ihren anspruch auf abso-

lutheit aufgeben, sich an einer komplexeren idee von 

gesellschaft relativieren müssten.

Mit den Problemen konfrontiert, die legale wie illegale 

Wellen von immigration provozieren. – unausgebildete 

Leute, mit den bildungsstandards, verhaltenskonven-

tionen, linguistischen codierungen und formen von 

selbstreproduktion in den zielgesellschaften so gut wie 

nicht vertraut. in die arbeits- und schulungsmärkte 

dieser entwickelten, industrialisierten, rationalisierten 

und arbeitsteilig spezialisierten Lebenswelten kaum in-

tegrierbar. also entweder empfänger von sozialleistun-

gen oder anonymes, deklassiertes Proletariat, dessen 

etablierung verwerfungen im gesellschaftlichen system 

mit sich führen wird.

ferner der bedarf der entwickelten gesellschaften an 
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ausgebildeten arbeitskräften. bedarf, der sich teils aus 

der Überalterung dieser gesellschaften ergibt, teils aus 

bereits aktuellen oder bevorstehenden konjunkturellen 

beschleunigungen, teils aus charakteristischen bega-

bungsdefiziten einzelner gesellschaften.
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Moral & rEaliTäT

ich lassE offEn, welche gesellschaften ge-

meint sein könnten – 

lorEn lEss wirft ein: ich schlage vor, dass wir 

eine Presseerklärung herausgeben, so dass die gesell-

schaften international Kenntnis von unseren ideen 

erhalten und selbst entscheiden können, ob unsere 

gedanken auf sie zutreffen, die analytischen wie die 

konzeptionellen gedanken – 

shokkEr shifT:  immigration kann materielle 

Probleme mit sich führen, Probleme für die politische 

Ökonomie der aufnehmenden gesellschaften aufbauen, 

und übrigens auch solche Probleme für die herkunfts-

gesellschaften. sie kann simultan Probleme für die see-

lische und ideologische befindlichkeit der bürger der 

zielgesellschaften provozieren. schon wegen der tra-

ditionellen identitätsbildungen und -bindungen, die 

plötzlich im Widerspruch zu alternativen stehen. 

Mit der immigration kommen Differenzen an, anderes, 

fremdes, unbekanntes, rätselhaftes, Widersprüchliches, 

Provozierendes. die einwanderer halten vielleicht Le-

bens- und Kulturpraktiken für unverzichtbar, die in der 

aufnehmenden gesellschaft auf seelische abwehr, auf 

Widerstand und fixierte vorurteilsstrukturen stossen. 

die bürger der aufnehmenden gesellschaften halten 

ihre Werte und ihre Praktiken und verhaltensstandards 

für genauso naturnotwendig und gleichsam gottgege-

ben wie die neu dazukommenden ihre traditionellen, 

sagen wir, regionalen identifizierungen, seelischen 

und sozial-praktischen bindungen. der zusammenprall 

ist perfekt.

aMbEr XEno:  danke, shokker. ich übernehme 

für eine takt. – ein solcher zusammenprall ist meistens 

kulturell produktiv, schon auf mittlere sicht. aber vor-

erst destabilisiert er die gesellschaft. das eine ist der 

mittel- und langfristig eintretende kulturschöpferische 

Wert, das andere die zunächst eintretende turbulenz 

innerhalb der politischen Ökonomie, sind die gefahren 

für die herrschenden seelischen identitätskonzepte, die 

traditionellen beziehungsstrukturen und regio-kultu-

rellen kommunikativen Muster. diese beiden effekte der 

immigration muss man auseinanderhalten. 

ebenso wie man den moralischen Anspruch an gast-

freundschaft, grosszügigkeit, offenheit der gesellschaft 

und an Kulturpluralismus trennen muss von der seite 

der tatsächlichen empfindungen, gefühle, reaktionen, 
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vorurteile, Wert- und glaubensüberzeugungen, von dem 

also, was die Leute faktisch tun, leiden, lassen. die 

Moral ist fiktion, ist die eine seite des Lebens, deren 

andere sich in der tatsächlichen, faktischen Konditio-

nierung von handeln, verhalten, reagieren, Kommuni-

zieren darstellt. 

barniE burDon:  die realität ist meistens 

mächtiger als die Moral. deshalb geht es wie ich glau-

be, nicht um neue ansprüche, erweiterte forderungen, 

sondern um STRATEgiEn zuR umARbEiTung von 
 REALiTäT. Mit welchen operativen Programmen kön-

nen vorerst festsitzende vorurteilsmuster in den auf-

nehmenden gesellschaften geändert werden?
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sozial-
TEchnologiE
banano banani:  danke, barnie, ich über-

nehme mit einem kurzen einwurf. auf der seite der Mo-

ral wissen wir viel, vielleicht fast alles. die charta der 

Menschenrechte, die Prinzipien des modernen rechts-

staats, die informelleren Moralismen auf der ebene des 

common sense, die politisch-ethischen reflexionen der 

Philosophie. die zugunsten von gleichheit und zuge-

hen auf die anderen und fremden ausschlagenden Wer-

tungen in der Literatur. 

aber dies alles ist noch keine realität, sondern, wie 

amber eben richtig gesagt hat, eher Fiktion, anspruch, 

forderung, imperativ. um die forderung wenigstens teil-

weise umzusetzen, braucht man operationale politische 

strategien und sozialtechnologie. im rahmen welcher 

faktischen handlungen und handlungsabläufe lassen 

sich die geradezu materiell verankerten denk, Wahrneh-

mungs- und verhaltensmuster umarbeiten? hier geht es 

um eine arbeit. für jede arbeit braucht man Werkzeuge, 

instrumente, die organisation von abläufen, braucht 

man betriebsmanagement, schulungsprogramme, Lei-

tungsstrukturen und Kommunikationsebenen.

 

lorEn lEss:  Politik wird gegenwärtig mehr und 

mehr eine form von Management. die frühere ideolo-

gische Politik hat inzwischen kaum noch eine chance. 

erfolgreiche Politik ist eine Mischung aus sozialtech-

nologie und betriebsmanagement, die gesellschaft als 

betrieb verstanden. 

aMbEr XEno:  danke, Loren. raubt man den Leu-

ten ihre identität, ihre traditionellen identifizierungen, 

so dürftig diese auch sein mögen, so werden sie ihre 

Mitarbeit im betrieb verweigern. oder sie werden ag-

gressiv, destruktiv. Je nach temperament fällt die reak-

tion passiver oder aktiver aus.

immigration heisst, dass strukturelle Differenzen 

ankommen, in die gesellschaften eintreten, andere Le-

bensarten, fremde, wenn nicht befremdende Lebensäus-

serungen. die differenzen, die sich mit der immigration 

neu einstellen, gefährden die gewohnten identitäts-
muster und die sicherheiten, die sie garantieren oder 

zu garantieren scheinen. 

Manche, vielleicht nicht wenige erleben das differente 

als angriff auf die ordnungen, mit denen sie identifi-

ziert sind, und weil sie mit ihnen indentifiziert sind, als 

angriff auf sich selbst. sie glauben, sie müssten sich 
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verteidigen, den angreifer zurückschlagen, den gegner 

ausschalten. auch wenn der gegner, der angreifer nur 

projiziert ist, von ihnen selbst projiziert. Die Chimäre, 
die das Subjekt aus sich selbst auf die Welt über-
trägt, um sie dann, derart nach aussen projiziert und 
objektiviert, bekämpfen und womöglich vernichten zu 
können. das drama beginnt, wenn das Projizierte mit 

anderen subjekten identifiziert wird, so dass sich der 

Wille zur ausschaltung, verneinung und vernichtung 

gegen diese anderen richtet.

lorEn lEss:  amber, entschuldige, wenn ich un-

terbreche, natürlich handelt es sich um Scheinobjekti-
vierung. – das erste Modell des vorgangs, den du eben 

beschrieben hast, die Projektion und anschliessende 

bekämpfung von chimären findet sich im Quijote von 

cervantes.   
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gEsEllschafTs-
vErTrag
barniE burDon:  danke, Loren, ich stimme zu. 

es gibt viele ecken und Kanten, von denen her man die 

sache der veränderung aufziehen kann, Literatur, Kunst, 

Psychologie, Kommunikationstraining, alltagsdrama-

turgie. das alles ist wertvoll. viele können mitwirken, 

jeder nach Kenntnissen und temperament. viele kön-

nen teilnehmen und dabei ihren persönlichen Motiven 

und interessen nachgehen. der eine erlebt veränderung 

über Kunst oder Musik, ein anderer über Literatur oder 

gruppendynamik, wieder ein anderer über Kulturpro-

jekte und begegnungsläden im Quartier. die strategien, 

die zur zukunft führen, weil sie gesellschaft verändern, 

sind heterogen, bilden ein offenes netzwerk, das sich 

mit der veränderung der gesellschaft selbst ändert. 

shanE shulz:  Werden wir ein stück konkreter. 

es gibt einige Kernaufgaben, einige basisfelder. die 

Sprache, denn die ankommenden brauchen ein Kommu-
nikationsmittel, um sich ausdrücken und mitteilen, um 

arbeitsteilig agieren und sich im fremden Land inner-

halb der gegebenen gesellschaftlichen standards orga-

nisieren zu können. das Recht, denn die ankommenden 

brauchen Kenntnisse zum gesellschaftlichen Spielraum, 

wie weit er geht, wo er endet, welche handlungen mög-

lich sind, welche nicht. die Arbeit, ihre Ökonomie, denn 

die ankommenden können sich nur selbst organisieren, 

wenn sie über grundkenntnisse zum gesellschaftlichen 

betriebsablauf verfügen, zum Selbstmanagement, zu 

den spielregeln, nach denen sich die subjekte in einer 

gesellschaft positionieren und materiell reproduzieren. 

banano banani:  das läuft auf integrations-

programme hinaus. trainingsprogramme aller art, lin-

guistisch, lebenspraktisch, rechtssichernd. es gibt in 

den industrialisierten gesellschaften genügend Leute, 

die solche Programme mit wenigen Wochen vorberei-

tungszeit in gang setzen können, weil sie über aus-

bildung und Konzepte dazu verfügen. es handelt sich 

um sozialarbeiter, moderner gesagt, Sozialtrainer und 

Sozialmanager. vorausgesetzt, der politische Wille be-

steht, sind Praxismassnahmen zur integration nur von 

den Möglichkeiten zur finanzierung abhängig. flankie-

rend wird man über die notwendigkeit solcher Massnah-

men aufklären und etwas reklame veranstalten.

shokkEr shifT:  danke, banano. ich sehe die 

eigentliche aufgabe darin, einen gesellschaftsvertrag 

auszuarbeiten, den die aufnehmende gesellschaft mit 

denen abzuschliessen hätte, die immigrieren und sich 
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später einbürgern wollen. um auf eine idee rousseaus 

zurückzukommen. – es ist hoffnungslos naiv, Leute in-

tegrieren zu wollen, die sich gegen integration sperren, 

die die in den gastländern oder neuen heimatländern 

geltenden standards von gleichstellung, respektierung 

der Persönlichkeit schon von Kindern, Meinungs- und 

Pressefreiheit, bildungsprozessen, offenheit der Kom-

munikation und anderer Lebenspraktiken weder kennen 

noch ausdrücklich akzeptieren.
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iDEnTiTäTszwang

lorEn lEss:  danke, banano und shokker, 

ich teile den schulungspraktischen und den rechtssi-

chernden standpunkt ohne einschränkung. ohne aus-

drücklich erklärten und hinsichtlich der Konsequenzen 

diskutierten gesellschaftsvertrag kann immigration 

kaum funktionieren, wenn die immigranten nicht aus 

gesellschaften kommen, die die grundsätze der zielge-

sellschaft von vornherein teilen.

doch wir sollten ab sofort die seiten trennen, die seite 

der ankommenden, die seite der aufnehmenden. Kol-

lektive entwickeln Mechanismen, die auf individuen 

druck ausüben. der druck dient der anpassung, der 

unterwerfung des differenten unter die regeln der ge-

sellschaftlichen identitätsbildung. Wie weit der anpas-

sungsdruck geht, zeigt howard blooms studie »social 

brain«. die von bloom beschriebenen Mechanismen 

sind brachial. 

aMbEr XEno:  danke, Loren, ich glaube, an die-

sem Punkt kommen wir zu der frage, die uns interessiert. 

zu dem eigentlich problematischen aspekt der sache. 

Welche rolle spielt die differenz, und spielt das zusam-

menwirken von identität und differenz, Widerspruch 

und Kampf zwischen identität und differenz? bis heute 

ging der Kampf meistens zugunsten der identität und 

der kollektiven identitätsbildungen, wenn nicht identi-

tätsfixierungen aus. 

barniE burDon:  Kollektivdruck heisst, dass 

die Mehrheit von der Minderheit anpassung, also einen 

identitätswechsel verlangt. dass differentes verhalten 

ausgeschlossen und möglichst schon differentes be-

wusstsein unterbunden wird. der druck entwickelt sich 

über alle direkten und indirekten repressiven Mechanis-

men, die soziales verhalten produzieren kann –

lorEn lEss:  der Kollektivdruck kann auch von 

einer impositiven Machtgruppe ausgehen, die die Mehr-

heit über politische, ökonomische und ideologische 

Mechanismen kontrolliert – 

aMbEr XEno:  schon arthur Millers »focus« 

lässt die fatalität des kollektiven identitätsdrucks und 

identitätszwangs deutlich werden. an William faulk-

ners »intruder in the dust« muss man immer wieder 

erinnern. in dem buch geht es um die unterdrückung 

der Wahrheit zugunsten von gruppenidentität, grup-

penfamiliarität und gesellschaftlichem Konsens, und es 

geht in dem buch um zivilcourage als Kampf gegen die 
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– komplizitär organisierte – unterdrückung der Wahr-

heit. als Kampf unter gefahr.

lorEn lEss:  nehmen wir faulkners »Light in 

august« dazu, das scheitern aus gespaltener identität, 

differenz als Last, als grund einer persönlichen tragik, 

die aber eigentlich eine soziale tragik ist.
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nEuEs spiEl

shanE shulz:  danke, Loren, amber und bar-

nie, Immigration  führt  zur  Multiplizierung  der  Diffe-
renzen in der aufnehmenden Gesellschaft: Die traditio-
nellen Mechanismen der Identitätsbildung verlieren ihre 
Selbstverständlichkeit,  den  Automatismus  ihrer  Repro-
duktion. Wegen der identifizierung mit gruppen- und 

gesellschaftlichen standards fühlen sich die subjekte 

angegriffen. Ängste werden mobilisiert. die reaktionen 

bleiben zunächst emotional, das heisst unmittelbar 

triebgeleitet, unreflektiert. Ängste sind im allgemeinen 

die ursache von zwängen. sie provozieren die verschär-

fung spontaner zwangsstrukturen. 

Man glaubt es der gruppe, dem Kollektiv schuldig zu 

sein, gegen das als bedrohung erlebte differente anzu-

gehen, mit abwehr und notfalls mit gewalt. Jeder Kol-

lektivdruck ist an sich schon gewaltsam. die eigentliche 

gewalt, die dem aufbau einer Weltgesellschaft entge-

gensteht. denn die kollektiven identitäten blieben bis-

her regional, an spezielle religiöse, nationale, soziale 

und kulturelle ordnungen und vorurteile verhaftet, an 

spezielle Linguistiken und Logiken von selbsterhaltung 

und vergesellschaftung gebunden.

barniE burDon:  danke, shane. die angst 

ist die angst um das selbst, seine erhaltung. Kollek-

tivmechanismen dienen der erhaltung der individuen. 

ihre gefährdung wird als selbstgefährdung erlebt. das 

schicksal des individuums ist bis heute eng an das des 

Kollektivs gekoppelt, in das es eingebunden ist. die 

trennung von individuum und Kollektiv steht erst am 

anfang. 

lorEn lEss:  das Kollektiv ist andererseits auf 

eine identität verpflichtet, seelisch mit gewissen iden-

titätsprinzipien verklebt. also werden differenz und 

differenzierung als angriff auf das Kollektiv und damit 

auf die garantien der selbsterhaltung gedeutet und er-

lebt. also müssen die subjekte den angriff abwehren.

barniE burDEn:  Wobei eine verteidigungs-

stellung bezogen wird. verteidigungsstellungen sind eo 

ipso unschöpferisch. von ihnen aus reagiert das subjekt. 

alles schöpferische ist dagegen aktion aus freiheit. 

aMbEr XEno:  – im sinn einer zwischenbilanz: es 

gibt eine lebenspraktische seite unseres themas, die 

mit nationalökonomie, finanzierungsmodalitäten und 

sozialtechnologie, sozialtherapeutik, sozialmanage-

ment zu tun hat, mit politischer Öffentlichkeitsarbeit 
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und kultureller Projektarbeit. es gibt, wie sich abzu-

zeichnen beginnt, ebenso eine abstrakte seite unseres 

themas, die auf eine ErWEitErung DEr KollEKtivEn 
logiK, DEr MEChaniSMEn gESEllSChaftliChEr ra-
tionaliSiErung hinausläuft –

lorEn lEss:  dabei ginge es um die neube-

stimmung der Arbeitsbeziehungen von identität und 
Differenz. um den Abbau von identitätsdruck und 
identitätsdiktaten, ginge es um die gleichstellung 
von kraft und bedeutung der Differenz. um die Ein-
übung des umgangs mit Differenzen, den schrittwei-

sen Abbau der Angst vor Differenz und der Sorge 
um identität. Was kann zugunsten der befreiung und 

der gleichstellung der differenz und zugunsten der 

reorganisation des spiels von differenz und identität 

getan werden? Kadd, kannst du an dieser stelle über-

nehmen?
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hanDEln

aMos kaDD:  danke, Loren, ich übernehme. ich 

teile das meiste von dem, was diskutiert wurde, unein-

geschränkt. um einen nächsten schritt zu tun, kom-

me ich auf die operationalistische Strategie zurück, 

wie sie anatoL raPoPort in seinem buch »operational 

Philosophy« beschrieben hat. 

stellen wir uns vor, wie die ereignisse ablaufen, wie 

entschieden und wie gehandelt wird. der operationalist 

geht in jedem zu diskutierendem fall von handlungen 

und handlungsabläufen aus, von den tatsächlichen 

handlungen. erst wenn er das tatsächliche handeln be-

schrieben hat, wird er werten, fordern, abstrakte ge-

setze aufstellen. sein denken geht vom handeln aus 

und führt zum handeln zurück. 

er wird werten unter dem gesichtspunkt, ob das han-

deln, gemessen an den zielen, die das handelnde sub-

jekt verfolgt, erfolgreich ist oder nicht. er wird darü-

ber hinaus die ziele selbst zur debatte stellen. denn 

die ziele können für das individuum, das sie aufstellt, 

nützlich sein, für die gesellschaft oder die Menschheit 

jedoch schädlich. ziele können kurzfristig profitabel er-

scheinende aussichten eröffnen, mittel- und langfristig 

zu hohen gesellschaftlichen Kosten führen. ziele kön-

nen sich untereinander widersprechen, sich gegenseitig 

blockieren und neutralisieren. die handlungsziele des 

gesellschaftlichen subjekts werden dann für es selbst 

zum Problem. 

der operationalist wird aufgrund seiner untersuchungen 

des handelns von individuen, gruppen, Klassen, 

ganzen gesellschaften forderungen aufstellen, deren 

ziel die verbesserung von handeln und handlungsab-

läufen ist. forderungen, die rational sind, dass heisst 

begrenzte ziele und ebenso begrenzte Mittel beinhal-

ten, nachgewiesene defekte ausräumen wollen, und die 

so formuliert sind, dass sie das verfügbare Wissen be-

rücksichtigen. die forderungen, die Sollsätze, wie die 

systemtheoretiker sagen, sind so formuliert, dass sie 

in praktische und überprüfbare Massnahmen umgesetzt 

werden können. 

der operationalist legt seinen betrachtungen überprüf-

bare daten zugrunde, er wendet bewährte wissenschaft-

liche gesetze an, und er gelangt im kybernetischem 

Modell des denkens und handelns, wie von herbert 

stachoWiaK entwickelt, zu aussagen, die, wenn sie in 

die Praxis umgesetzt werden, wiederum zu überprüf-

baren daten führen. 
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er wird darüber hinaus versuchen, neue wissenschaft-

liche gesetze aufzustellen oder bekannte wissenschaft-

liche gesetze zu erweitern. und zwar so, dass seine 

formulierungen prinzipiell allgemeinverständlich sind 

und von jedem interessierten Wissenschaftler nachvoll-

zogen und überprüft werden können. der operationalist 

ist deshalb von vornherein internationalist. seine ziel-

gruppe ist die Weltgemeinschaft interessierter Wissen-

schaftler, technologen, Praktiker und organisatoren. da 

er möglichst einfach formuliert und seine theorien als 

handlungsmodelle einführt, wendet er sich nicht nur an 

spezialisten, sondern gleichzeitig an eine weitere und 

heterogene Öffentlichkeit – Manager, Politiker, Pädago-

gen, sozial- und Kulturarbeiter… nicht zuletzt auch an 

die Sphäre der Diplomatie, die für die Konstruktion 

einer zukünftigen Weltgesellschaft eine schlüsselrolle 

spielt.

selbst die debatte zu den zielen, die individuen wie 

institutionen und gesellschaften akzeptieren sollten, 

stützt der operationalist soweit wie möglich auf über-

prüfbare daten. er sorgt für einen möglichst transpa-

renten aufbau seiner argumente. dass heisst, er tut 

alles, um dem natürlichen drang zu vordergründiger 

emotionalisierung und ideologisierung entgegenzuar-

beiten. 
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abgEwiEsEn

wiE isT also DEr fakTischE hanD-

lungsablauf, wenn es um immigration geht 

und wenn wir die begriffe Identität und Differenz als 

strukturbildend zugrunde legen. identität und differenz 

scheinen nach unseren gestern und heute zusammenge-

tragenen eindrücken einen Kern der sache zu fassen. 

Leute kommen an. setzen wir den fall voraus, dass sie 

unaufgefordert ankommen. die gesellschaft, in die sie 

eintreten wollen, kann zwischen drei möglichen spiel-

zügen entscheiden. denn jedem handeln geht, bewusst 

oder unbewusst, eine entscheidung voraus, und der 

operationalist wird immer versuchen, die unbewussten 

entscheidungen aufzuklären, die dem handeln voraus-

gehen. er sucht jederzeit nach der Überführung von, 

wie es Marx nannte, »naturwüchsigem« handeln in 
rationalisiertes Handeln, das die vorauszusetzenden 

entscheidungen durchdacht hat und sich auf überprüf-

te Prämissen stützt. freud sprach von der Überführung 

von »es«, also trieb, drang, Wünschen, in »ich«, also 

bewusstsein, rationalität, funktionales denken. 

die erste Möglichkeit besteht darin, dass die gesell-

schaft die ankommenden zurückschickt, das eintritts-

begehren abweist. Materielle argumente können dafür 

ausschlaggebend sein. Überfüllter arbeitsmarkt. feh-

lende Mittel, um integrationsmassnahmen durchzufüh-

ren. Materielle faktoren aller art. darüber hinaus kann 

eine weitere einschätzung entscheidungsbestimmend 

sein. die gesellschaft hat bereits schwierigkeiten, die 

gegebenen differenzen zu verarbeiten. differenzen füh-

ren zu Widerspruch und Widerstand. sie sind der Motor 

kultureller Produktivität. aber sie destabilisieren. die 

gesellschaft kann also nach ihrer eigenen einschätzung 

unter umständen keine neuen, zusätzlichen differenzen 

gebrauchen, weil sie keinen spielraum für ein anwach-

sen von Widersprüchen, Widerständen, Konflikten und 

Konfrontationen sieht.

die gründe für die selbsteinschätzung lasse ich aus-

ser acht. es kann viele gründe geben. zum beispiel, 

dass allzu lange versäumt wurde, stabilisierende Mass-

nahmen zu ergreifen. oder die bürger können ein nur 

sehr unzureichendes training für den umgang mit dif-

ferenzen vorweisen, so dass die reizschwelle schnell 

erreicht ist. oder dass differente Lebensformen bereits 

in grösserem umfang integriert worden sind und die 

Kapazität des systems, seine Ladefähigkeit mit diffe-

renzen erschöpft ist. 
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Wir urteilen diesmal nicht über die objektiv und subjek-

tiv gegebenen gründe. Wir betrachten nur die, wie ich 

glaube, drei reaktionsmöglichkeiten, die es prinzipiell 

gibt. Wir beschreiben die Möglichkeiten, die Reakti-
onstypen ihrer abstrakten struktur nach und werden 

ihnen einen begriff und eine kurze deutung geben.
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iM warTEsTanD

DiE pläTzE für DiE bEsETzung MiT 

DiffErEnzEn, mit anderem, fremdem, neuem 

sind »ausgebucht«, sei es aus objektiven gründen, sei 

es, dass es objektiv Platz gibt, aber subjektive Motive 

und interessen auf »ausgebucht« bestehen, Ängste, 

ressentiments, der Wunsch, mit gleichen unter sich zu 

bleiben, das ideal einer »reinen« gesellschaft oder was 

es sonst an subjektiven Motiven geben könnte.

Man schickt also ankommende zurück. eine einfache, 

aber auch irgendwie resignative reaktion. ein Konzept, 

das wir auch Verweigerung nennen können. die verwei-

gernde reaktion kann subjektiv oder objektiv begrün-

det sein. – die Kapazität des gesellschaftlichen sys-

tems für die aufnahme und integration von differenzen 

ist faktisch erschöpft. die subjektiven gründe werden 

übrigens zu einem teil der realität, gehören unter die 

objektiven, faktischen determinanten, wenn sie durch 

argumente nicht auszuräumen sind. sie müssen dann 

als teil des objektiven funktionszusammenhangs gese-

hen werden. 

eine zweite Möglichkeit zu reagieren, wenn alle für den 

einbau von differenzen in frage kommenden Plätze be-

legt sind. – die ankommenden werden unter vorbehalt 

aufgenommen, im Wartestand. die gesellschaft wird sie 

integrieren, sobald die seite der stabilisierenden iden-

titätsfaktoren im system verstärkt sein wird.

differenzen sind der ursprung des schöpferischen, kul-

tureller Produktivität. identitäten stabilisieren, sorgen 

für Kontinuität. differenzen bringen die traditionellen 

identitäten in bewegung, und man muss zugeben, sie 

destabilisieren die gewohnten identitäten und identi-

fizierungen. an einer bestimmten, für jede gesellschaft 

individuell verschieden gelagerten grenze wird der Wil-

le zur selbsterhaltung den eingriff weiterer differenzen 

blockieren. solange das identitätsbildende tragwerk der 

gesellschaft nicht verstärkt ist. 

die gesellschaft wird neue identitätsbildende Massnah-

men durchführen. Programme, institutionen, bewusst-

seinsbildung. sozialtechnologische Massnahmen aller 

art, aus den bekannten oder aus neu zu entwickelnden 

repertoires für jeden speziellen fall auf geeignete Wei-

se zusammengesetzt.

Programme zur bewusstseinsbildung auf der einen sei-

te, aufklärung der bürger, wie mit differentem umzuge-

hen ist, welche Möglichkeiten sich mit der integration 
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anderer Lebensformen ergeben. auf der anderen seite 

Programme zur adaptierung an die standards der in-

tegrierenden gesellschaft. sobald dann die identitäts-

faktoren genügend verstärkt sind, kann der vorbehalt 

aufgegeben, der Wartestand aufgelöst werden, können 

die Wartenden in das gesellschaftliche system aufge-

nommen werden.
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anpassung

die zweite strategie ist entwickelter als die erste, die 

ich wie gesagt als eher hilflos und als notbremse einstu-

fen möchte. die erste strategie läuft auf verweigerung, 

vermeidung, verdrängung von Konflikten, damit aber 

auch von schöpferischer spannung hinaus. die zwei-

te erfordert den einsatz von intelligenz, Kreativität, 

strategischem denken. und da vorhandene instrumente 

in dem Moment, in dem man sie einsetzt, auch schon 

weiterentwickelt werden, kann man das arbeiten mit 

Wartestand, identitätsausbau und zug um zug durch-

geführter integration von differenzen als evolutiv, wis-

senserweiternd und kulturproduktiv werten. 

ein Überblick über die geschichte der Kulturen und ge-

sellschaften zeigt, dass länger anhaltendes untersich-

bleiben zu sterilität und niedergang führt. allerdings 

muss man akzeptieren, dass für die aufnahme neuer 

differenzen im allgemeinen flankierende Massnahmen 

notwendig sind. die begegnung mit dem anderen, 

fremden, unbekannten, rätselhaften versetzt die in-

dividuen in reiz- und spannungszustand. der erhöhung 

des spannungszustands sind grenzen gesetzt. ebenso 

muss man andererseits die anderen und fremden vor 

dem verlorensein in einer ihnen unverständlich, hin-

sichtlich ihrer arbeitsmechanismen undurchschaubar 

bleibenden Lebenswelt bewahren.

das dritte Modell besteht in der Konversion. Wir nehmen 

wieder an, dass die Kapazität des gesellschaftlichen sys-

tems zur aufnahme von differenzen erschöpft ist. die 

ankommenden differenzen, die anderen, die fremden, 

passen sich jedoch an die gegebenen identitätsbilden-

den standards an, geben die Kräfte und eigenschaften 

des differenten auf, nehmen die Lebensmuster des in-

tegrierenden systems an und können deshalb dem sys-

tem problemlos als identitäten zugeschlagen werden. 

sozialtechnologie kann die Konversion unterstützen, 

beschleunigen, durch bewusstseinsbildung auf beiden 

seiten absichern.

die anpassung kann prinzipiell genausogut auf der sei-

te der individuen der aufnehmenden gesellschaft er-

folgen. – immigration kann zur trennung von traditio-

nellen Lebensmustern in der empfängergesellschaft und 

zu modifizierten identitätskonzepten führen.

Welches der drei Modelle im einzelfall richtig ist, kön-

nen wir nicht entscheiden. dazu muss man die für eine 

als beispiel betrachtete gesellschaft gegebenen ante-

zedenzdaten kennen. die Ladefähigkeit der einzelnen 
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gesellschaften hinsichtlich der aufnahme von neuen 

differenzen ist verschieden. aus objektiven wie aus 

subjektiven gründen. für uns geht es darum, die drei 

Modelle oder strategien abstrakt zu beschreiben.   

dabei kann man voraussichtliche vor- und nachteile 

aller drei strategien einzuschätzen versuchen. aber 

ich glaube, wir können die einschätzung von vor- und 

nachteilen der drei Modelle sozialtechnologen überlas-

sen, sollten es ihnen vielleicht sogar überlassen.

Wie sich die gesellschaften in der vergangenheit ent-

schieden, für abwehr, aufschub oder systemwandel und 

transformation von traditionellen identitätsmustern, 

kann man sich in einem durchgang durch die histo-

rie der Kulturen ansehen. auch die Konsequenzen der 

entscheidungen. – historisch-empirische studien füh-

ren immer zu interessanten anregungen. natürlich kann 

man historische Modelle nicht in die gegenwart und 

zukunft einkopieren.
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algoriThMus

shokkEr shifT:  danke, Kadd. soweit ich ver-

standen habe, lassen sich drei antworten unterschei-

den, die gesellschaften auf immigration geben können. 

die erste antwort, die eine gesellschaft auf den Wunsch 

nach eintritt in sie geben kann, wäre verweigerung, zu-

rückweisung des Wunschs. diese antwort könnten wir 

omissiv nennen. 

die zweite kann man vielleicht als depositiv charakte-

risieren, versetzung in den Wartestand, bildung einer 

reserve. die differenzen, die differenten Lebensformen, 

die einlass in den relativ konsensuellen zusammenhang 

der gesellschaft begehren, werden nicht zurückgewie-

sen, sondern zurückgehalten, bis Massnahmen ergriffen 

werden können, die die identitätsstrukturen stärken, 

sichern, erweitern, ausbauen, so dass die auf die iden-

titätskontexte prallenden differenzen, nur kontrollier-

bare Wirkungen entwickeln. es muss, in einfachster 

formulierung, zunächst Platz für die differenzen ge-

schaffen werden.

die dritte antwort besteht in der Konversion, der 

umwandlung von differenzen in identitäten, so dass 

die aufnahme kein Problem ist, weil der bestehende 

identitätszusammenhang nur bestätigt und quantitativ 

erweitert wird. die gefährdung des systems durch dif-

ferenzielle reizzunahme bleibt von vornherein ausge-

schaltet. 

shanE shulz:  ich unterbreche nur kurz. Man 

wird sich fragen müssen, wie echt die Konversion ist. 

ist das subjekt, das sich anpasst, von der umwandlung 

von differenz in identität überzeugt, oder ist die um-

wandlung nur ein namenswechsel, ein rollenspiel, das 

solange anhält, bis das triebziel erreicht ist?

aMbEr XEno:  shane, die frage ist berechtigt. 

es gibt nicht nur in den informationsnetzwerken Troja-
ner, sondern auch im sozialen Leben. Wir spielen alle 

allerlei rollen, um triebziele zu erreichen. und wir sind 

an den rollen nicht mehr interessiert, lassen die Maske 

fallen, sobald das triebziel erfüllt ist. aber ich glaube, 

dass wir diese psycho-politische, psycho-logische seite 

zurückstellen, um das bild, das amos und shokker ge-

braucht haben, aufzugreifen, ins depot zurückstellen 

sollten. bis zu einer anderen gelegenheit. es wäre ein 

eigenes thema.

lorEn lEss:  danke, amber, worum es zunächst 

geht, ist die Klärung der Strukturen, also die abstrakte 
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ebene, die Klärung der grammatik, des algorithmus der 

drei strategien. zumal sich bereits abzuzeichnen begin-

nt, dass omission, deponierung, Konversion, zurück-

weisung, zurückhaltung, umwandlung Konzepte von 

allgemeiner bedeutung sind. Wie weit sind sie formali-

sierbar? gibt es einen algorithmus, der sie als Prozess 
beschreibt?

aMbEr XEno:  Neue  Differenzen  entstehen  in 
den  Gesellschaften  nicht  nur  durch  Immigration,  son-
dern ebenso aus ökonomischen, politischen, trieb- und 
psychodynamischen Ursachen –

banano banani:  ein erstes experiment zur 

formalisierung, zur aufdeckung von algorithmen wurde 

von Kadd, shane und mir vor einigen Monaten anläss-

lich unseres treffens in barcelona und neapel gestartet. 

allerdings hatten wir uns ausschliesslich auf die Kon-

version als strategischen begriff gestürzt. unser Kon-

zept müsste also erweitert werden. 

lorEn lEss:  Wir haben euer Papier erhalten. 

danke. Wie organisieren wir uns, um das Konzept aus-

zubauen? 

aMos kaDD:  danke, Loren. barnie und am-

ber müssen in einer stunde am flughafen sein. unser 

nächstes treffen könnte in etwa sechs Wochen stattfin-

den. ich schicke euch einen termin. falls wir nicht alle 

an einem tag zusammenkommen können, teilen wir uns 

in zwei oder drei gruppen auf… …  
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konzept der struktur



Ein MEistEr hält den versam-

melten schülern seinen stab hin und sagt: 

»nennt dies nicht einen stab. Wie nennt ihr 

es?« einer tritt vor, nimmt dem meister den 

stab Weg, zerbricht ihn und Wirft ihn hin.

ein anderer meister hält seinen stab hoch und 

sagt: »habt ihr einen, so gebe ich euch einen; 

habt ihr keinen, nehme ich ihn euch Weg.«

Wieder ein anderer meister gab einst diese 

belehrung: »Wenn ihr Wisst, Was dieser stab 

ist, Wisst ihr alles und seid fertig mit zen.« 

ohne Weitere erläuterungen verliess er die 

halle. 

nach Daisetz T. Suzuki
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EinhEitEn

ZahlEn sind MEngEn. das Wort »zwei« be-

zeichnet die menge aller mengen, die zwei elemente 

enthalten. das Wort »eins« die menge aller mengen, die 

ein element enthalten. das Wort »null« die menge aller 

mengen, die null elemente enthalten. – Wir beschrän-

ken uns hier auf die ganzen zahlen, die positiven und 

die negativen.

Wenn man zählt, sagt man »eins, zwei, drei…« Wenn 

man angeben will, was gezählt wird, dann sagt man 

»ein, zwei, drei… elemente«. oder, wenn spezifiziert 

werden soll, worum es sich handelt, dann sagt man bei-

spielsweise »ein, zwei, drei… früchte« oder spezieller 

»…südfrüchte« oder noch spezieller »…bananen«. 

Wenn es noch genauer sein soll, dann zum beispiel »…

bananen aus ecuador« oder »…reife bananen«.

die zahl, die menge nennt einheiten – abstrakt, nennt 

allgemein »elemente« oder spezieller »früchte« oder 

»möbel«… in jedem fall werden einheiten genannt. 

Wir nennen die einheiten auch Identitäten, womit wir 

gleiches meinen oder etwas, das durch abstraktion 

gleich gemacht wird. – Wenn wir sagen »fünf äpfel und 

birnen«, so haben wir zwar in der menge, die fünf ele-

mente enthält, also in der Quantität, eine qualitative 

differenz berücksichtigt, aber ohne zu sagen, wieviel 

vom einen, wieviel vom anderen. Wenn wir von »drei 

äpfeln und zwei birnen« sprechen, dann sagen wir 

zwar, wieviel von der einen Qualität und wieviel von der 

anderen, aber wir nennen dann nicht mehr die summe 

aus den elementen beider Qualitäten, sondern nur noch 

die summanden. Wenn wir die summe aus beiden sum-

manden bilden, aus »drei äpfeln« und »zwei birnen«, 

dann kommen wir wieder zu »fünf früchten«, und die 

differenz ist verschwunden.

unsere absicht ist, das verschwinden der qualitativen 
Differenzen aufzuhalten, wenn gezählt und wenn ge-

rechnet wird. unsere absicht ist, arithmetische strate-

gien zu entwickeln, die dazu geeignet sind, qualitative 

differenzen in gegebene Mengen von Elementen, in 

gegebene abstrakte Quantitäten einzuarbeiten. 

es gibt mehrere solcher strategien, jede von ihnen 

konstituiert ein bestimmtes abstraktionsniveau, einen 

besonderen abstraktionsplafond. Wir können umgekehrt 

auch von konkretionsniveaus und konkretionsplafonds 

sprechen. denn mit dem Einarbeiten von qualitativen 
Differenzen in Quantitäten bewegen wir uns von der Abs-
traktion zur Konkretion, vom Denken zu den Dingen.
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– Wenn man sagt »ein tisch«, »zwei möbel«, »drei din-

ge«, »vier elemente«, dann bewegt man sich in einfacher 

abstraktion auf »theoretischer« ebene. Wenn man die 

mengen wieder mit qualitativen differenzen anreichert, 

dann bewegt man sich auf »metatheoretischer« ebene. 

die einarbeitung von qualitativen differenzen in quan-

titativ abstrahierte mengen läuft auf die integration 

von theorie und metatheorie hinaus.

in einer absolut »formalen« – quantitativen – konzep-

tion müssen theorie und metatheorie auf verschiedene 

ebenen gelegt werden. die integration von theorie und 

metatheorie bedeutet, dass die abstrakt formale absicht 

aufgegeben wird. die konstruktion nimmt materiale 

– qualitative – aspekte in sich auf. – es gibt keine kon-

kurrenz zwischen der abstrakt formalen und der form 

und materie integrierenden konzeption. es handelt sich 

eher um arbeitsteilige kooperation.
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schwarZ
auf wEiss
ZahlEn sind MEngEn, die aus einheiten 

bestehen, soweit wir bei dem traditionellen, abstrakt-

quantitativen konzept bleiben. Wir zählen |, ||, |||, ||||, 

|||||, ||||||, |||||||… Wir legen ein streichholz auf den 

tisch und sagen »eins«, wir legen ein streichholz dazu 

und sagen »zwei«, wir legen ein streichholz dazu und 

sagen »drei«…

oder wir ziehen striche in den sand, mit kreide auf 

eine schieferplatte, mit bleistift auf Papier. dann einen 

strich dazu, einen strich dazu, einen strich dazu… und 

sagen »eins, zwei, drei, vier…« oder wir schreiben ne-

ben die striche »1, 2, 3, 4…«. 

Womit wir zwei darstellungen für die zahlen haben, 

eine, die wir konstruktiv nennen oder Elementendar-
stellung, denn wir konstruieren die zahlen aus ele-

menten, aus einheiten, den identitäten, die wir durch 

striche darstellen können. zufällig waren es striche. es 

hätten genausogut Punkte sein können oder kreise oder 

Winkel oder ein buchstabe, immer derselbe buchstabe, 

zum beispiel a. 

die andere darstellung, die in den Worten »eins, zwei, 

drei, vier…« oder den ziffern »1, 2, 3, 4…« besteht, 

nennen wir symbolisch oder Zifferndarstellung. Wenn 

die zahlen grösser werden, sind Worte zu schwerfällig. 

Wenn wir rechnen wollen, selbst schon, wenn wir die 

zahl nur nennen wollen, zu schwerfällig und umständ-

lich. 

Wenn wir den buchstaben a gebrauchen und die kons-

truktive und die symbolische notation gegenüberstel-

len, dann erhalten wir die folge »a : 1, aa : 2, aaa : 

3, aaaa : 4…« 

Wir können die folge der natürlichen zahlen, 1, 2, 3, 
4…, auch erzeugen. dazu gebrauchen wir einen ope-

rator, bezeichnet durch das Wort »plus« oder durch das 

symbol »+«. die erzeugung, die Produktion der natür-

lichen zahlen sieht dann so aus: | + | = ||, || + | = |||, ||| 

+ | = ||||… oder 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4. Wenn 

wir bei der null beginnen wollen, dann kommen die 

gleichungen 0 + | = | oder 0 + 1 = 1 hinzu. 

Wir können die folge der natürlichen zahlen genauso-

gut vertikal aufstellen. die schreibrichtung bleibt ar-

biträr, unsere Wahl, konvention, die jederzeit geändert 

werden kann.

18



das formale abstraktionsniveau, auf dem die traditio-

nellen, aus einheiten bestehenden zahlen aufgestellt 

sind und auf dem alle für sie entwickelten rechen-

arten stattfinden, soll Plafond schwarz oder struktur 
schwarz heissen. 

addition und subtraktion, das Plus, »+«, und das  minus, 

»–«, sind die einfachsten rechenarten, die grundrechen-

arten, wie man sie auch nennt. Plus und minus sind ope-

ratoren. operator heisst soviel wie Werker. die opera-

toren kann man als Arbeiter verstehen. sie leisten eine 

arbeit, fügen einheiten an oder ziehen einheiten ab. 

18

         a     a a
 a   a a    a a     a a  . . .
   

     a    a     a  a
 a   a    a  a   a  a   . . .

     a    a a    a a a
 a    a    a     a    . . .

die konstrutive darstellung könnte auch anders ausseh-

en. das bild ist arbiträr. es gibt innerhalb einer menge  

für die elemente keine ordnung.

das bleibt auch auf dem Plafond rot so, den wir ent-

wickeln werden. der Plafond rot integriert qualitative 

differenzen in gegebene, quantitativ behandelte men-

gen. auch die mengen auf dem integrierten Plafond 

schwarz-rot bleiben ohne interne ordnung. Jede gra-

phische darstellung ist arbiträr, freie Wahl. sie kann 

jedoch eine frage der textuellen und ästhetischen Öko-

nomie werden.

	 a       1

 a
 a       2

 a
 a
 a       3

 a
 a
 a
 a       4
        

a       1

 a
 a       2

 a
 a
 a       3

 a
 a
 a
 a       4
        

         a     a a
a   a a    a a     a a  . . .

   

     a    a     a  a
 a   a    a  a   a  a   . . .

     a    a a    a a a
 a    a    a     a    . . .
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das altE gEsEtZ

für das traditionEllE rEchnEn, 

das rechnen mit »klassischen« zahlen gibt es einige 

definitionen, gesetze und regeln. Wir nennen hier nur 

die grundlegendsten. – die fundierende annahme für 

die traditionelle konzeption von zählen und rechnen 

ist das Prinzip der AbstrAktion, die ausschaltung 

aller qualitativen aspekte des gezählten und gerech-

neten.

das baugesetz für die natürlichen zahlen ist die ver-

mehrung oder verminderung um einheiten. die zunah-

me und die abnahme von einheiten kann man in einzel-

nen schritten organisieren oder zusammenfassen. aus 

1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4 kann 1 + 1 + 1 + 1 = 4 

werden. 

für additionen gelten zwei rechengesetze, das gesetz 

der Kommutativität, wonach a + b = b + a ist, die sum-

manden a und b also vertauscht werden können, ohne 

dass sich an der summe etwas änderte. und das gesetz 

der Assoziativität, wonach (a + b) + c = a + (b + c) = a 

+ b + c ist, so dass die summanden nach freier Wahl zu 

klammerausdrücken zusammengefasst werden können, 

ohne dass sich an der summe etwas änderte. 

ausserdem wird die Subtraktion als Inversion der Addi-
tion definiert, so dass a + b = c in c – b = a umgekehrt 

werden kann. oder a – b = c in c + b = a.

man sieht, die »klassische« konzeption beruht auf 

ebenso einfachen und unmittelbaren wie strikten sym-

metrieannahmen. die strukturelle symmetrie dehnt sich 

auf andere bereiche von zählen und rechnen aus. so 

gibt es zu jeder natürlichen zahl genau eine negative 

zahl, zu 1 gibt es –1, zu 2 gibt es –2, zu 3 gibt es –3, 

zu 4…

die gesetze der kommutativität, a + b = b + a, und der 

assoziativität, (a + b) + c = a + (b + c) = a + b + c, 
bestätigen die symmetrie der »klassischen« arithmetik 

und vertiefen sie.

– unsere vertikal angelegte grafik wäre also nicht nur 

nach unten offen, sondern auch nach oben, in beide 

richtungen, der positiven wie der negativen. Wie ge-

sagt, in welche richtung wir schreiben, ist unsere Wahl 

– vertikal, horizontal, diagonal, rotierend… Wir können 

jederzeit eine andere Wahl treffen. 

Wenn wir von »klassischem« zählen und rechnen spre-

chen, dann meinen wir den wörtlichen sinn. denn 
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die traditionellen zahlen sind klassenbildend. sie bil-

den Abstraktionsklassen, indem sie die dinge, eigen-

schaften, ereignisse von ihren Qualitäten abziehen und 

zu qualitätslosen elementen von mengen machen, einer 

quantitativen behandlung zuführen. Abstraktion kommt 

von abs-trahere, was wörtlich ab-ziehen heisst.
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alltag

das traditionEllE ZählEn ist ab

strakt und doch ganz naturwüchsig aus der Welt 

abgenommen. zählen ist ein typ von handeln. handeln, 

das mit anderen handlungen verknüpft ist. – die trans-

portarbeiter sollen das mobiliar in das lastauto laden. 

sie zählen vorher ab »zwei tische und sieben stühle«. 

»Wieviel insgesamt?« fragt der fahrer, der beim zählen 

nicht dabei war. »neun« ist die antwort. »neun möbel«, 

wenn gesagt werden soll, was aufgeladen wird. 

zahlen sind also nichts magisches oder metaphysisches. 

sie sind ein WErkMittEl iM AlltAg. so wie die möbel 

Werkmittel im alltag sind. brauchbar, um darauf auszuru-

hen oder darauf zu arbeiten, zu schreiben, zu basteln.

Wenn nun die qualitativen differenzen wieder in die 

mengen eingearbeitet werden, die das spontane han-

deln, sprechen und denken beim bilden von mengen 

getilgt hat, dann bleiben wir im alltag. bleiben bei 

dem, was das leben jeden tag und überall tut, leidet, 

leistet, erfährt, gestaltet, will, lässt… Wir konstruie-

ren keine geheimnisse, sondern Werkmittel für den ge-

brauch, Werkmittel wie schreibzeuge, hausgeräte, fahr-

zeuge, Werkzeuge aller art…

Wir zählen »eins, zwei…«. aber halt! welche Zwei mei-

nen wir, eine menge aus zwei gleichen elementen oder 

eine menge aus zwei ungleichen elementen. eine men-

ge, die zwei stühle enthält, oder eine menge, die einen 

stuhl und einen tisch enthält?

die menge »zwei stühle« oder, abstrakter, »zwei möbel« 

können wir unmittelbar aus der Welt abnehmen. die 

menge, die aus einem stuhl und einem tisch besteht, 

nicht unmittelbar. denn, wie gesagt, wenn jemand fragt 

»wieviel insgesamt?« und dazu eine Qualitätsangabe 

verlangt, eine klassifikation der stücke, dann landen 

wir in der spontanen abstraktionsdynamik des alltags 

bei »möbeln«.

die »differenzen« müssen deshalb in einem zwei-

ten vorgang erst wieder in die mengen eingearbeitet 

werden, die das naturwüchsige, triebdynamisch unge-

bremste beschreiben der dinglichen Welt, mit der das 

handeln umgeht, abstrahiert hat. – Wenn wir hier el-

liptisch von »differenzen« sprechen, dann meinen wir 

qualitative, materiale differenzen, nicht die quantita-

tiven, formalen, zum beispiel zwischen den mengen 

»zwei« und »fünf«. die quantitative differenz zwischen 

»zwei« und »fünf« ist »drei«… also AAAAA minus AA 

gleich AAA…

20



Wir kommen mit der einarbeitung von qualitativen dif-

ferenzen in die traditionellen Quantitäten dagegen zu 

mengen, die wir mit buchstaben so darstellen können: 

A, eine menge mit einem element. AA, eine menge mit 

zwei gleichen elementen. Ab, eine menge aus zwei un-

gleichen elementen. AAA, eine menge aus drei gleichen 

elementen. AAb, eine menge aus drei elementen, zwei 

gleichen und einem ungleichen, zwei identitäten und 

einer differenz. AbC, eine menge aus drei elementen 

mit zwei differenzen. AAAA, eine menge aus vier glei-

chen elementen. AAAb, eine menge aus drei gleichen 

und einem ungleichen element. AAbC, eine menge aus 

vier elementen mit zwei differenzen. AbCD, eine menge 

aus vier elementen mit drei differenzen –

das spiel von identität und differenz – das spiel der 

»qualitativen arithmetik« – beginnt mit der Zwei. das 

spiel der »klassischen«, von allen materialen bestim-

mungen abstrahierenden – »quantitativen« – arithme-

tik beginnt mit der Eins. 
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das bild der treppe ist arbiträr, freie Wahl. für, bei-

spielsweise, die grafi sche darstellung der varianten der 

menge vier kann jedes arrangement gewählt werden, 

mehr oder weniger regelmässige, vom determinierten 

aufbau bis zur zufallsverteilung. – das bild der treppe 

unterstützt die Ökonomie des denkens.

	 a    a

   a    a

	       b
 a    a
   a 

	 	 	 	 	 b  c

 a  a  

	 	 	 b  c

 a      d

	 a

 a   a
 a   b

 a   a   a
 a   a   b
 a   b   c

 a   a   a   a
 a   a   a   b
 a   a   b   c
 a   b   c   d

 .
 .            . . .
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Eingriff

diffErEnZ, untErschiEd ist Ein rE

lativEr bEgriff. etwas ist different zu etwas 

anderem, gegen etwas anderes, im vergleich mit etwas 

anderem. identität ist eigentlich auch ein relativer be-

griff. etwas ist identisch mit etwas anderem, ihm gleich 

oder abstraktiv gleichgemacht. 

aber da wir in der spontanen dynamik des lebens und 

des handelns, durch das wir unser leben reproduzieren, 

mit der identität und dem identifizieren der dinge »als 

etwas«, als stuhl oder tisch oder orange oder banane… 

beginnen, wird nicht bewusst, dass wir verglichen, be-

ziehungen zwischen den dingen, eigenschaften, ereig-

nissen hergestellt haben. 

im zug der spontanen dynamik des lebens bilden wir 

zunächst abstraktionsklassen, fassen objekte zur klas-

se »stühle« oder zur klasse »möbel« oder zur klasse 

»elemente« zusammen. diesen vorgang nennen wir 

Primärvorgang. in einem Sekundärvorgang zieht, 

trägt, arbeitet das leben die differenzen, von denen 

zunächst abstrahiert wurde, wieder in die mengen, die 

zahlen ein. der sekundärvorgang greift in den Primär-

vorgang ein.

Wir kennzeichnen die differenten elemente in rot, die 

identischen in schwarz, stellen die zahlen, die sich mit 

jeweils einschrittigem zuwachs von identitäten und 

differenzen ergeben, zusammen. die abstrakten Quan-

titäten, die mengen, die sich in identifizierender klas-

senbildung abzählen lassen, in vertikaler richtung, den 

zuwachs an differenzierung in horizontaler richtung. 

Wie man sieht, ist die vertikale richtung offen, unend-

lich, und wenn wir die negativen zahlen hinzunehmen, 

dann in beide richtungen offen, nach unten und nach 

oben. die horizontale achse ist endlich. unendlich und 

endlich also in dem neuen, erweiterten system aufein-

ander bezogen.

Wobei die vertikale achse die horizontale, endliche 

gleichsam in die unendlichkeit mitnimmt. umgekehrt 

die horizontale achse die vertikale, unendliche ab-

bremst und auf jeder stufe auf eine grenze, eine end-

lichkeit verweist.

die horizontale achse, die sich mit der einarbeitung 

der differenzen in die jeweils vertikal gegebenen men-

gen entwickelt, repräsentiert den Aufschub, den die dy-

namik des lebens beim übergang von natur in kultur 

leistet. aus spontanität wird Ökonomie, aus triebleben 
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rationalisierte Politik. aufschub, abbremsen der bewe-

gung vorwärts oder rückwärts ist der strategische be-

griff für die Ökonomie des Lebens. die Ökonomie des 

lebens führt zu kultur und zivilisation. Kulturarbeit 
ist die organisation des aufschubs. der aufschub ist 

zugleich die bedingung für reflexion, für den übergang 

von emotionalität und spontanität zu Reflexion und 

Strategie. 

zurück zu den zahlen. soweit es um die traditionellen, 

aus einheiten, identitäten bestehenden mengen geht, 

hat jede zahl einen, und nur einen nachfolger. die si-

tuation ist eindeutig, wie alles in der traditionellen 

konzeption der klassenbildung und damit von zählen 

und rechnen auf der basis des eindeutigkeitsgebots 

geregelt ist. 

sobald qualitative differenzen in die mengen, in die 

numerischen abstraktionsklassen eingearbeitet werden, 

treffen wir auf eine mehrdeutige situation. es gibt mehr 

als einen nachfolger. 

doch stürzen wir damit in ein chaos, wie allzu ängstli-

che leute glaubten annehmen zu müssen? – nein, kei-

nesfalls. denn auch nach zulassen der differenz und 

fortschreitender differenzierung der mengen auf dem 

Plafond rot bleibt die lage geregelt. es gibt für jede 

zahl n mit dem Wert x genau x + 1 nachfolger.
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	 –	 a a a a   – a a a – b   – a a – b c   – a – b c d

 –	 a a a    – a a – b    – a – b c

 –	 a a     – a – b

 –	 a

  0

  a

  a a       a b
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tEilhabEr

wir sprachEn EbEn von dEr End

lichkEit der horizontalen achse. ihre ausdehnung 

ist für jede gegebene zahl definiert. es gibt für jede 

zahl n mit dem Wert x maximal x – 1 differenzen, die in 

die zahl, die menge eingearbeitet werden können. dass 

heisst, es gibt zu jeder identitätszahl n mit dem Wert x 

genau x – 1 differenzzahlen, die die horizontale achse 

aufbauen.

die »identitätszahlen«, wie die klassischen zahlen auch 

genannt werden sollen, sind am rücken der treppe auf-

gestellt, die differenzzahlen bilden die stufen und die 

zahlen mit maximaler qualitativer differenzierung die 

front der treppe. die treppe setzen wir zur bildhaften 

darstellung der neuen struktur ein.

die struktur setzt sich aus zwei ineinandergeschobenen 

Plafonds zusammen, dem Plafond schwarz und dem 

Plafond rot. – das bild der treppe ist wieder unsere 

Wahl. erinnernd an die grafiken von escher, die sich 

in dem buch »gödel, escher, bach« von douglas hof-

stadter finden. genausogut könnte man das bild einer 

Pyramide wählen und viele andere formen. 

ganz besonders die doppeltreppe aus natürlichen und 

negativen zahlen mit der null als gelenk und übergang 

erinnert an eschers real-imaginäre räume, in denen sich 

die richtungen umkehren und jeder anfang ein doppel-

ter anfang ist, das Positive in das negative umgekehrt 

wird, das negative in das Positive, das reale in das 

imaginäre, das imaginäre in das reale.

Wir können das klassische nachfolgerprinzip auf die 

einzelnen vertikalen schichten der treppe anwenden. 

also nicht nur auf den rücken, sondern auch auf die 

front oder auf alle mengen, die nur eine differenz ent-

halten, oder auf alle mengen, die zwei differenzen ent-

halten…

Wenn wir den vertikalen ablauf der zahlen betrachten, 

dann sprechen wir von nachfolgern. die erste natür-

liche zahl ist die eins, und dann gibt es, beginnend mit 

der eins, für jede zahl genau einen nachfolger. 

auf der horizontalen achse sprechen wir von teilha-
bern. auf dem Plafond schwarz-rot finden wir auf jeder 

stufe, beginnend mit der zwei, mehrere zahlklassen, die 

aneinander teilhaben, als »Partner« auftreten.
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Wir finden für die zwei die klasse aller klassen, die zwei 

gleiche elemente enthalten, und die klasse aller klas-

sen, die zwei elemente mit einer differenz enthalten. 

Was beide aneinander teilhaben lässt, ist ein identisches 

element, identisch in der Queraufstellung. analog für 

die drei, die sich aus drei zahlklassen zusammensetzt, 

die vier, die sich aus vier zahlklassen zusammensetzt… 

Qualitativen zahlklassen.
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ErsEtZung

hat EinE Zahl n dEn wErt x, dann ist x 

– 1 die kapazität der Zahl, der menge für die aufnahme 

von differenzen. die kapazität soll auch ladefähigkeit 
der Zahl, der Menge heissen. beginnend mit der zwei 

kann jede menge mit differenzen geladen werden. die 

menge erhält spannung. sie wird damit arbeitsfähig. 

eine menge, die die ladung null hat, also keine diffe-

renzen enthält, hat die arbeitsfähigkeit null.

aber wie wird die menge mit differenzen geladen? durch 

welchen vorgang? Welche konstruktive massnahme? 

– Wir sagten vorhin, dass man die traditionellen zahlen 

konstruieren, zusammenbauen kann. konstruieren aus 

elementen, aus einheiten, identischen elementen. 

Wie lässt sich das handeln beschreiben, das die ele-

mente zusammenbaut? Welcher operator leistet die 

konstruktion? die handlung ist die addition, der ope-

rator das Plus, »+«. Wie umgekehrt die subtraktion, 

das minus, »–«, die zahl wieder abbaut, dekonstruiert, 

wenn man will. 

Wir fügen auf dem Plafond schwarz einem ersten ele-

ment stetig jeweils ein element hinzu und erhalten 

die zwei, die drei, die vier… so resultieren die »klas-

sischen«, Quantitäten beschreibenden zahlen. 

auch die »modernen« zahlen, die der Plafond rot in 

den Plafond schwarz einschiebt, lassen sich konstru-

ieren. es gibt auch hier ein handeln, eine operation, 

und einen operator, ein Werkzeug. die zahlen auf dem 

Plafond schwarz werden konstruiert, indem jeder gege-

benen menge von elementen, von identitäten ein wei-

teres element, eine weitere identität hinzugefügt wird. 

das traditionelle Plus vermehrt, das traditionelle minus 

vermindert. 

die modernen zahlen werden konstruiert, indem eine 

oder mehrere identitäten durch differenzen ersetzt 
werden. die ersetzungs-addition schiesst ein oder meh-

rere differente elemente in die gegebene menge von 

identischen elementen ein und dafür eine gleiche an-

zahl von identischen elementen aus der menge aus. der 

neue typus von addition webt gleichsam einen Quer-

faden in die gegebene menge ein. man kann auch an 

das billard-spiel denken, wenn ein vergleichendes bild 

gesucht werden soll. 

ab jetzt haben wir also zwei typen von addition und 

subtraktion zu unterscheiden. die »klassische« vermeh-
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rungs-addition und verminderungs-subtraktion und die 

»moderne« ersetzungs-addition und -subtraktion. ad-

ditiv zieht die ersetzung differente elemente in eine 

gegebene menge ein, subtraktiv aus ihr aus. Einziehen 

und Ausziehen von qualitativen Differenzen sind ge-

genläufige bewegungen, wie Vermehrung und Vermin-
derung von quantifizierenden identitäten gegenläu-

fige bewegungen sind.
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das nEuE gEsEtZ

wir rEchnEn EinigE ModEllsitua

tionEn aus. AA + A = AAA, auf dem Plafond 

schwarz, also traditionell gerechnet. dagegen AA + b 
= Ab, auf dem Plafond schwarz-rot, also modern. die 

gleichung aa + a = aaa stellt eine vermehrungsadditi-

on dar, die anzahl der elemente, aus denen die menge 

besteht, die im ersten summanden gegeben ist, wird 

um eine einheit erhöht. die gleichung aa + b = ab 

stellt eine ersetzungsaddition dar. sie ändert nichts an 

der Quantität, an der anzahl der elemente, die im ers-

ten summanden gegeben ist. Quantitativ ist die summe 

nach ersetzungsaddition in jedem fall umfangsgleich 

mit dem ersten summanden. die gleichung aa + b = ab 

spiegelt den eingriff einer qualitativen differenz in die 

gegebene Quantität, ein identisches element wird durch 

ein differentes, ungleiches ersetzt.

oder AAA + A = AAAA, vermehrung um ein identisches 

element. dagegen AAA + b = AAb, ersetzung einer 

identität durch eine differenz. oder AAA + bC = AbC, 

ersetzung von zwei identitäten durch differenzen. Wo-

bei die gleichung AAA + BC = ABC als eine raffung 

der additionsfolge AAA + B = AAB und AAB + C = ABC 

anzusehen ist. ebenso wie man operationen des typs 

schwarz zusammenfassen kann, zum beispiel A + A = 
AA und AA + A = AAA zu A + AA = AAA, so auch opera-

tionen des typs rot.

für kombi-operationen, die sich aus dem typ schwarz 

und dem typ rot zusammensetzen, wird eine sukzessi-

on festgelegt. zunächst sind alle operationen des typs 

schwarz auszuführen, dann erst die operationen des 

typs rot. gleich ob es sich um additionen oder sub-

traktionen handelt, zunächst gehen die operatoren des 

typs schwarz an die arbeit, dann die des typs rot. ein 

beispiel: AA + Ab = AA + A = AAA als zwischensumme, 

AAA + b = AAb als ergebnis. 

Wir nennen dieses rechengesetz sukzessionsgesetz. 
um die gegenprobe durchzuführen, wird die sukzession 

umgekehrt, zunächst werden die operationen des typs 

rot, dann die des typs schwarz ausgeführt, wieder un-

abhängig davon, ob es sich um addition oder subtrak-

tion handelt. Wir sprechen auch vom hinweg und vom 

rückweg der sukzession, von vor- und rücklauf. – das 

eben gegebene beispiel im rücklauf: AAb – Ab = AAb 
– b = AAA als zwischenergebnis, AAA – A = AA als 

ergebnis. 

das kommutativgesetz ist nur für operationen auf 
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dem Plafond schwarz wirksam, jedoch nicht mehr, so-

bald operationen des typs rot eingreifen. das zeigt das 

eben gegebene beispiel: AA + AB = AAB, aber AB + 
AA = AAAB. also AA + AB nicht gleich AB + AA. die 

summanden lassen sich auf dem Plafond schwarz-rot 

nicht ohne einfluss auf die summe gegeneinander ver-

tauschen. damit wird auch die Wirksamkeit des Assozi-
ativgesetzes auf den Plafond schwarz beschränkt. die 

traditionellen rechengesetze verlieren ihre absolute 

gültigkeit. sie sind nur noch für den grenzfall einer 

arithmetik der identitäten gültig. Das »alte gesetz« 
wird zum sonderfall des »neuen gesetzes«.
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doppElZahlEn

wir sagtEn vorhin, dass sich für zahlen des 

typs schwarz zwei notationen entwickeln lassen, die 

elementen- und die zifferndarstellung. die darstellung 

mit bausteinen und die mit symbolen. 

diese beiden notationen gibt es auch auf dem Plafond 

schwarz-rot. für die symbolische darstellung der zah-

len auf dem Plafond schwarz-rot werden Doppel-Zah-
len eingeführt, zahlen mit zwei ziffernstellen, die erste 

stelle für die abstrakte Quantität, die zweite für die 

anzahl der differenzen, die in die menge eingearbeitet 

sind. 

als beispiel die menge Ab. sie besteht in quantitativer 

beschreibung aus zwei elementen, und sie enthält bei 

qualitativer betrachtung eine differenz. in symbolischer 

notation wäre Ab also 2.1. die erste ziffer, 2, für den 

abstrakten umfang der menge, zwei elemente, die zwei-

te ziffer, 1, für die anzahl der differenzen, die in der 

menge enthalten sind, ein differentes element.

bei dieser gelegenheit sei noch einmal darauf hinge-

wiesen, dass differenz ein relativer begriff ist, es also 

eine differenz nur zwischen mindestens zwei elementen 

geben kann, immer in bezug auf mindestens ein anderes 

element stehen muss. die menge 2 ist deshalb mit einer 

differenz, 2.1, gesättigt, ihre kapazität für die aufnah-

me von differenzen, ihre ladefähigkeit erschöpft. eine 

menge von 3 elementen hat die ladefähigkeit 2, eine 

menge von 4 elementen die ladefähigkeit 3…

die elementen- und die auf dem Plafond schwarz-rot 

doppelstellige ziffernnotation werden bis zur vier noch 

einmal gegenübergestellt. 

alle rechenoperationen lassen sich sowohl – konstruk-
tiv – mit der Elementen- wie – symbolisch – mit der 

Ziffernnotation ausführen. Wir nennen die erstere auch 

die »griechische« darstellung, da die griechischen Phi-

losophen und mathematiker die ersten waren, die die 

erforschung der Elemente der Welt und des denkens 

entschieden radikalisierten und systematisierten. die 

zifferndarstellung nennen wir auch die »arabische« 

notation, denn die grundlagen für die modernen glei-

chungssysteme gehen auf arabisch-islamische – wie 

auch indische – denker zurück. die elementennotation 

ist bildhaft. die symbolische notation ist eine chiffren-

schrift.
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passiv und aktiv

diE vorhin in ElEMEntEnnotation 

gegebenen rechenbeispiele parallel in zifferndarstel-

lung. – AA + A = AAA, 2.0 + 1.0 = 3.0. dann AA + b 
= Ab, 2.0 + 0.1 = 2.1. dann AAA + A = AAAA, 3.0 + 
1.0 = 4.0. dagegen AAA + b = AAb, 3.0 + 0.1 = 3.1. 

und AAA + bC = AbC, 3.0 + 0.2 = 3.2.

die zuletzt genannte gleichung zerlegbar in AAA + b = 
AAb, 3.0 + 0.1 = 3.1 und AAb + C = AbC, 3.1 + 0.1 
= 3.2. 

vor- und rücklauf in beiden darstellungsarten. der hin-

weg: AA + Ab = AA + A = AAA, AAA + b = AAb, in 

zifferndarstellung: 2.0 + 2.1 = 2.0 + 1.0 = 3.0, 3.0 + 
0.1 = 3.1. der rückweg: AAb – Ab = AAb – b = AAA, 
AAA – A = AA, in symbolischer notation: 3.1 – 2.1 = 
3.1 – 0.1 = 3.0, 3.0 – 1.0 = 2.0.

Wie gesagt, auf dem Rückweg wird die Sukzession um-
gekehrt. Während auf dem hinweg zunächst die ver-

mehrungs- und verminderungsoperationen ausgeführt 

werden und dann erst die ersetzungsoperationen, auf 

dem rückweg zunächst die ersetzungen und dann erst 

die vermehrungen oder verminderungen. als faustfomel 

können wir sagen, auf dem hinweg gilt schwarz vor 

rot, auf dem rückweg rot vor schwarz.

aa + ab = aa + a = aaa, aaa + b = aab. dieses re-

chenbeispiel wurde eben schon ausgeführt. aber ab + 

aa ist nicht gleich aab. die gleichung ist nicht kom-

mutativ. Warum nicht? Wie kann diese eigenschaft der 

struktur schwarz-rot erklärt werden? 

die beiden summanden haben ein differentes genus. 

der erste, im beispiel AA, gibt eine sachinformation, 

nämlich »eine menge, die aus zwei gleichen elementen, 

zwei identitäten besteht«. der zweite, im beispiel AB, 

stellt in verbindung mit dem operator eine Handlungs-
anweisung dar, nämlich »führe zunächst die vermeh-

rungsaddition + A und führe dann die ersetzungsaddi-

tion + b aus«.

Wir nennen den ersten summanden auch den passiven, 

den zweiten den aktiven. Ab in der stellung des zwei-

ten summanden hat die bedeutung des inhalts einer 

handlung, in der des ersten des inhalts einer sache. 

korrespondierend hat die chiffre 2.1 in der stellung 

des ersten summanden passives, in der des zweiten ak-

tives genus. in der des ersten bezeichnet 2.1, wie eben 

zu dem Pendant in elementendarstellung, Ab, gesagt, 
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»eine menge, die zwei elemente mit einer differenz 

enthält«. in der des zweiten, gekoppelt an den opera-

tor »+«, zunächst die forderung »vermehre den ersten 

summanden um eine einheit, + 1.0«. nach ausführung 

dieser vermehrungsaddition ist aus dem zweiten, dem 

aktiven summanden, 2.1, noch die differenz b, 0.1 üb-

rig, gekopppelt an den operator »+«, also die forderung 

»ersetze in der zwischensumme 3.0 ein identisches ele-

ment durch ein differentes«.

von dem zweiten summanden, + 2.1, des ausdrucks 

2.0 + 2.1 bleibt nach ausführung der vermehrungsad-

dition 2.0 + 1.0 = 3.0 für den zweiten, ersetzenden 

schritt + 0.1 als handlungsanweisung übrig. – der un-

terschied zwischen sach- und handlungsinformation, 

Beschreibung und Befehl muss als funktionsunterschied 

zwischen den beiden summanden klar vor augen blei-

ben.
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was tun?

das EbEn gEsagtE ist sinngEMäss 

auf subtraktionen anzuwenden. der ausdruck AAb 
– Ab, 3.1 – 2.1 enthält die forderung, zunächst eine 

verminderungssubtraktion, – A oder – 1.0, und dann 

an der zwischensumme, Ab oder 2.1, eine ersetzungs-

subtraktion, – b oder – 0.1, auszuführen. nach dem 

ersten schritt bleibt von dem zweiten summanden, Ab 

oder 2.1, die aus dem ersten summanden auszuzie-

hende differenz b oder 0.1.

betrachten wir ausdrücke wie 0 + B, A + B, AB + C… 

sie haben eine gemeinsamkeit, dass nämlich die ers-

ten summanden keine differenzen aufnehmen können, 

während der zweite summand jeweils in verbindung mit 

dem operator »+«, zur einarbeitung einer differenz in 

den ersten summanden auffordert. 

die menge 0, die keine elemente enthält, kann keine 

differenzen aufnehmen, weil differenzen nur durch eine 

ersetzungsoperation in eine gegebene menge von ele-

menten eingearbeitet werden können. 

die menge A, die ein element enthält, kann keine diffe-

renzen aufnehmen, weil differenz ein relativer begriff 

ist, sich in beziehung auf mindestens eine identität 

bestimmt. soll in eine menge ein differentes element 

durch ersetzungsaddition eingearbeitet werden, so 

muss sie also mindestens zwei identische elemente ent-

halten.

die menge AB, die zwei elemente und eine differenz 

enthält, kann keine differenzen aufnehmen, weil sie 

gesättigt, ihre aufnahmekapazität, ihre ladefähigkeit 

erschöpft ist. dasselbe gilt für mengen wie ABC oder 

ABCD… aufnahmefähig für differenzen ist eine menge, 

die mindestens zwei identische elemente enthält, so 

dass eines davon gegen ein differentes ausgetauscht 

werden kann. 

entsprechendes gilt für subtraktionen. aus 0, A, AA 

lassen sich keine differenzen ausziehen, da sie keine 

enthalten. die forderungen 0 – B, A – B, AA – B sind 

nicht erfüllbar. 

Wir stehen auf dem Plafond schwarz-rot für die opera-

tionen rot vor einem Problem, dessen lösung weiterge-

hende massnahmen erfordert. – Was tun?
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drEi wEgE

Zu dEM EbEn skiZZiErtEn problEM 

gibt es drei antworten, drei reaktionen. die erste kön-

nen wir omiSSiv nennen, von dem lateinischen verb 

omittere, unterlassen, unbeachtet lassen, übergehen. 

die forderung, die die ausdrücke + b oder + c… auf-

stellen, werden nicht ausgeführt. die ausdrücke 0 + b, 

a + b, ab +  c führen dann zu den gleichungen 0 + b 

= 0, a + b = a, ab + c = ab oder 0.0 + 0.1 = 0.0, 1.0 + 

0.1 = 1.0, 2.1 + 0.1 = 2.1.

diese strategie hat den ökonomischen vorteil, dass sie 

ohne weitere umstände ausgeführt werden kann. sie 

hat den nachteil, dass sie operative forderungen igno-

riert oder teile von operativen forderungen, wie bei-

spielsweise in dem ausdruck aa + bc oder 2.0 + 0.2, der 

omissiv zu der gleichung aa + bc = ab oder 2.0 + 0.2 

= 2.1 führen würde. die teilforderung + c, + 0.1 bleibt 

unbeachtet, wird übergangen. 

die zweite antwort besteht darin, dass die nicht aus-

führbare forderung oder der nicht ausführbare teil der 

forderung in eine reserve, in ein depot verlegt wird. 

Wir nennen diese reaktion DEPoSitiv, von dem latein-

schen Wort deponere, zur Aufbewahrung niederlegen, in 

Verwahrung geben, beiseite legen. – unerfüllbare for-

derungen werden nicht fallengelassen, sondern bis auf 

weiteres zurückgehalten. 

die forderungen 0 + b, a + b, ab + c werden deposi-

tiv zu den gleichungen 0 + b = 0+b oder 0.0 + 0.1 = 

0.0+0.1, a + b = a+b oder 1.0 + 0.1 = 1.0+0.1 und ab 

+ c = ab+c oder 2.1 + 0.1 = 2.1+0.1.

die depositive strategie bewahrt die differenzen auf, 

die nicht unmittelbar in dem ersten summanden unter-

gebracht werden können. sie legt sie ab, bis später viel-

leicht eine möglichkeit zur einarbeitung gegeben ist. 

Wenn sich beispielsweise die möglichkeit ergibt, zu 0+b 

zwei identitäten zu addieren, + aa, so dass als summe 

aa+b resultiert, dann kann das depot, + b, mit dem 

ergebnis aa + b = ab eingesetzt und realisiert werden. 

in zifferndarstellung: 0.0+0.1 + 2.0 = 2.0+0.1, woraus 

2.0 + 0.1 = 2.1 wird.

das depositive verfahren erfordert zusätzliche massnah-

men, eben die einrichtung von depots für überschüssige 
differenzen. es führt andererseits alle ausdrücke, die 

als zweite summanden auftreten können, einer verwen-

dung zu, es reagiert vollständig auf sie. allerdings han-

delt es sich um eine aufnahme von zweiten summanden 
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oder von teilen zweiter summanden unter vorbehalt, 

im Wartestand. es handelt sich nicht um eine tatsäch-

liche, eine vollzogene umsetzung der forderung, die 

der aktive summand in verbindung mit dem operator 

aufstellt. die umsetzung ist nicht »aktuell«, sondern 

zurückgestellt, bis die für die realisierung notwendigen 

konditionen gegeben sind.
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wandlung

diE ErstE, oMissivE stratEgiE kön

nEn wir »hilflos« nennen, die zweite, depositive 

»behelfend«. – die dritte reaktion führt sämtliche 

forderungen aus, die der zweite summand enthält. sie 

werden komplett in den ersten summanden umgesetzt. 

Wie ist dies möglich?

schauen wir uns die ausdrücke 0 + b, A + b, Ab + C 

noch einmal an. – die forderungen + b oder + C, in 

beiden fällen symbolisch + 0.1, sind unmittelbar, als 

solche, nicht erfüllbar. sie sind aber erfüllbar, wenn die 

differenz, die der zweite summand jeweils enthält, zu 

einer identität konvertiert. Wenn also aus + b oder + C 

ein + A wird, aus + 0.1 ein + 1.0. denn vermehrungs-

additionen können wir zu den ersten summanden 0, 
A, Ab oder 0.0, 1.0, 2.1 jederzeit ausführen und so 

in allen analogen situationen. dass heisst zu 0, 1 und 

allen zahlen n mit dem Wert x > 1 und der differenzen-

zahl x – 1.

diese strategie nennen wir KonvERSiv, von lateinisch, 

convertere, umwandeln, verwandeln, verändern. sie hat 

den effekt, dass die forderung, die operator und zwei-

ter summand aufstellen, komplett erledigt wird. sie 

hat den nachteil, dass differenzen als identitäten, also 

»unter anderem namen« in die summenbildung aufge-

nommen werden.

der ausdruck A + AbC, 1.0 + 3.2 führt bei ausführung 

der geforderten operation zunächst zu einer vermeh-

rungsaddition, A + A = AA, 1.0 + 1.0 = 2.0, dann zu 

einer ersetzungsoperation, AA + b = Ab, 2.0 + 0.1 = 
2.1, und schliesslich zu einer zweiten vermehrungsad-

dition nach Konversion Ab + C = Ab + A = AAb, 2.1 + 
0.1 = 2.1 + 1.0 = 3.1.

mit subtraktionen wird sinngemäss verfahren. der aus-

druck Ab – bC, 2.1 – 0.2 führt bei ausführung zu-

nächst zu Ab – b = AA, 2.1 – 0.1 = 2.0 und dann im 

zweiten schritt zu AA – C = nach Konversion AA – A = 
A, 2.0 – 0.1 = nach Konversion 2.0 – 1.0 = 1.0.

aus einer menge, die keine differenzen enthält, können 

keine differenzen ausgezogen werden. Wie in eine men-

ge, die mit differenzen gefüllt ist, keine differenzen 

eingezogen werden können. die geforderte ersetzungs-

operation wird in der realisierung in beiden fällen zu 

einer vermehrungs- beziehungsweise verminderungso-

peration. die handlung wechselt vom Plafond rot zum 

Plafond schwarz, um realisiert werden zu können. 

29



Walkin' 90

02
	

k
o

n
z

e
pt

		d
e

r
		S

t
r

u
k

t
u

r

– die konversive strategie für addition und subtraktion 

von qualitativen differenzen ist der schlüssel für die 

arithmetisierung der »Paralogismen« kants, der »um-

kehrung« hegels und der »dialektik« generell. – könnte 

die »konversion« ein modell zur entwicklung der syntax 

der umwandlung von »gebrauchs-« in »tauschwerte« 

– marx – oder der »triebumwandlung« – freud – erge-

ben?

die konversive strategie nennen wird »hilfreich«.
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dEtails

diffErEnZ ist Ein rElativEr bE

griff. deshalb ist der ausdruck b in der stellung 

des ersten summanden und der summe unzulässig, sind 

die ausdrücke A + b, AA + b, Ab + b, also b in der 

stellung des zweiten summanden, zulässig. ein bezie-

hungslos auftretendes element b, C, D… ist von vorn-

herein gleich A.

aus A + b wird A + A, weil der erste summand aus einem 

singulären element besteht, also keine aufnahmefähig-

keit für differenzen hat. die ersetzungsaddition AA + 
b kann dagegen konversionsfrei ausgeführt werden, AA 
+ b = Ab. in dem ausdruck Ab + b ist der zweite sum-

mand, b, bereits im ersten summanden, Ab, enthalten, 

ist deshalb in beziehung auf den ersten summanden 

keine differenz, sondern eine identität. Ab + b ist also 

von vornherein Ab + A. analog ist der ausdruck AbC + 
C von vornherein gleich AbC + A = AAbC. ebenso ist 

AbC + bC gleich AbC + AA = AAAbC.

in der klassischen arithmetik kann man mehrere linear 

nacheinander auszuführende operationen zusammen-

fassen. aus 1 + 1 + 1 + 1 wird 1 + 3 oder 2 + 2. alle 

spielregeln des traditionellen zählens und rechnens 

bleiben erhalten, sofern operationen schwarz ausge-

führt werden. 

so lassen sich die additionen Ab + A + A + A zu Ab + 
AAA raffen, aus 2.1 + 1.0 + 1.0 + 1.0 wird 2.1 + 3.0. 

ebenso kann subtraktiv der ausdruck AAAAb – A – A 
– A in AAAAb – AAA gerafft werden, 5.1 – 1.0 – 1.0 
– 1.0 in 5.1 – 3.0.

solche raffungen sind auch für den Plafond rot mög-

lich, sofern keine konversionen erforderlich werden. als 

beispiel, AAA + b + C lässt sich zu AAA + bC zusam-

menfassen, 3.0 + 0.1 + 0.1 zu 3.0 + 0.2. korrespon-

dierend für die subtraktion AbC – b – C = AbC – bC 

oder 3.2 – 0.1 – 0.1 = 3.2 – 0.2.

für gesättigte erste summanden müssen bei zusam-

menfassungen von operationen die Wirkungen der kon-

version berücksichtigt werden. so ist Ab + C + D nicht 

gleich Ab + CD, sondern Ab + A + C, denn Ab + C = Ab 
+ A = AAb und AAb + D = AAb + C = AbC.

für die benennung der differenzen in der elementen-

darstellung treffen wir die konvention, dass nach al-

phabet vorzugehen ist. deshalb wird AAb + D in AAb 
+ C umgeformt.
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noch einmal ist festzuhalten, dass sich jede teilopera-

tion in einer sukzession auf die jeweilige zwischensum-

me bezieht, nicht auf den ursprünglichen ersten sum-

manden. nach ausführung der ersten operation zu Ab 
+ CD ist die lage gewandelt, aus dem ursprünglichen 

ersten summanden Ab wurde durch Ab + C = Ab + A 

die zwischensumme AAb, die als erster summand für 

die zweite operation auftritt. so dass dann AAb + D = 
AAb + C = AbC.
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30

für alle operationen lassen sich drei darstellungen 

geben. – eine »funktionelle«, die alle einzelschritte 

zeigt. – eine »figurative«, die alle iterativen schritte 

kontrahiert. – eine »finalisierende«, die nur die Primär-

summanden ausweist.

 dasselbe beispiel in funktioneller darstellung und symbolischer schreibweise:

 2. 0  +  4. 3  =

 2. 0  +  1.0  =  3. 0,
 3. 0  +  0. 1  =  3. 1,
 3. 1  +  0. 1  =  3. 2,

 3. 2  +  0. 1  =  nach Konversion 3. 2 + 1. 0 = 4. 2 
 

 ein beispiel in funktioneller darstellung und konstruktiver schreibweise:

 a a   +  a b c d  =
 
 a a   +  a     =  a a a,
 a a a  +   b    =  a a b,
 a a b  +    c   =  a b c,

 a b c  +     d  =  nach Konversion  a a b c
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 das beispiel in figurativer darstellung und symbolischer schreibweise:

 2. 0   +   4. 3       = 

 2. 0   +   1. 0      =   3. 0, 
 3. 0   +  kontrahierend 0.2  =   3. 2, 

 3. 2   +   0. 1       =   nach Konversion 3. 2 + 1.0 = 4.2

 das beispiel in figurativer darstellung und konstruktiver schreibweise:

 a a    +   a b c d   = 

 a a    +   a      =   a a a, 
 a a a   +  kontrahierend 
        b c    =   a b c, 

 a b c  +      d   =   nach Konversion a b c  +  a  =  a a b c

30

 das beispiel in finalisierender darstellung und konstruktiver schreibweise:

 a a   +   a b c d   =  a a b c
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die ausarbeitung der regeln für die figurative und die 

finalisierende technik ergibt einen syntaktischen Werk-

satz. aus gründen der Ökonomie werden konstruktive 

theorien generell in Werksätze und Werkgruppen zer-

legt. 

die funktionelle darstellung kann man auch »maschi-

nell« nennen. sie kommt einer algorithmisierung und 

technischen reproduktion am nächsten. die figurale 

ist die eleganteste darstellung. die finalisierende die 

kürzeste, sie hält jedoch den Produktionsprozess ver-

deckt.

 das beispiel in finalisierender darstellung und symbolischer schreibweise:

 2. 0   +   4. 3   =  4. 2
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invErsion

uM diE opErativE bEdEutung dEs 

zweiten summanden zu verstehen, kann eine regel 

festgestellt werden. in dem ausdruck aa + ab oder 

2.0 + 2.1 ist die zahl der zu addierenden identitäten 

nicht gleich der anzahl der im zweiten summanden 

gegebenen elemente, sondern die anzahl der elemente 

minus der anzahl der differenzen. fragt man, wieviel 

identitäten mit der anweisung + 2.1 zu addieren sind, 

so ist die antwort 2 – 1 = 1. oder abstrakt, die anzahl 

der elemente des zweiten summanden xe abzüglich der 

anzahl der differenzen xd, die er enthält. so fordert der 

ausdruck 3.2 ebenfalls die addition nur einer identität, 

denn xe = 3, xd = 2 und 3 – 2 = 1.

der erste summand auf dem Plafond schwarz-rot hat 

eine kollektive bedeutung. die elemente des zweiten 

summanden müssen prinzipiell individuell behandelt 

werden. das von uns eingeführte sukzessionsgesetz 

kann deshalb auch als »individuationsgesetz« formu-

liert werden.

der Plafond schwarz, die klassische konzeption von 

zahl und rechnen, untersteht einfachen symmetriean-
nahmen. die einführung des Plafonds rot, des moder-

nen eingriffs in den klassischen begriff von zahl und 

rechnen, produziert eine asymmetrische situation. 

denn die summanden sind nicht mehr ergebnisneutral 

gegeneinander austauschbar.

da sich jedoch addition und subtraktion weiterhin für 

alle drei strategien, die omissive, die depositive und 

die konversive, als inversion voneinander organisieren 

lassen, kann der Plafond schwarz-rot supersymmet-
risch genannt werden.

zur inversion von addition und subtraktion im konver-

sionsmodell. – der hinweg: aa + ab = aa + a = aaa 

und aaa + b = aab. der rückweg: aab – ab = aab – b 

= aaa und aaa – a = aa. oder wenn der hinweg sub-

traktiv ist: aa – ab = aa – a = a, a – b = a – a = 0. der 

rückweg: 0 + ab = 0 + b = 0 + a = a, a + a = aa. 

Wir werden gleich zu allen drei strategien beispielse-

rien durchrechnen. – unsere methode ist die induktion. 

Wir überprüfen die brauchbarkeit der von uns aufge-

stellten gesetze und regeln an beispielserien. dieses 

verfahren führt nicht zu den sicherheiten, die der de-

duktive aufbau bereithält. der deduktive aufbau gehört 

in die syntax-konstruktion. Wir beschäftigen uns mit 

den grundlagen, mit einem denkmodell, dessen unter-
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suchung erst noch deduktiv weiterzuführen und zu si-

chern ist. 

als grundlegendes ergebnis halten wir fest, dass mit 

dem eingriff der struktur rot, der einführung also von 

ersetzungsoperationen, die klassisch konstitutive Abs-
trAktion durch die modern konstitutive intEgRAtion 

komplementär erweitert wird. diese komplementäre er-

weiterung kann man dialektisch nennen. 

im unterschied zur traditionellen dialektik ist unsere 

arbeitsweise operational. die traditionelle dialektik 

schiebt ungeheure begriffslasten vor sich her und be-

wegt sich deshalb nur schwerfällig und mühevoll. dieses 

Passivum, das die traditionelle dialektik in der bilanz 

der lebensökonomie anlegt, beseitigen wir durch den 

einsatz operationaler Werkzeuge.

31



Walkin' 98

02
	

k
o

n
z

e
pt

		d
e

r
		S

t
r

u
k

t
u

r

koMbinatorik

diE horiZontal aufgEstElltEn 

ZahlEn, die wir auch teilhaberzahlen nannten, 

stellen einen Permutationstyp dar. Permutation ist das 

durchwandeln, durchspielen einer folge von verände-

rungen nach einer regel. die regel für die Permuta-

tionen des integrierten Plafonds schwarz-rot besteht 

darin, dass von variante zu variante genau eine diffe-

renz hinzukommt, bis zum limit von x – 1 differenzen 

für eine zahl n mit dem Wert x. in umgekehrter rich-

tung, in der die Permutation ebensogut durchgespielt 

werden kann, entfällt von variante zu variante genau 

eine differenz, bis die jeweilige menge null differenzen 

enthält. 

das konzept der Permutation ist teil der kombinatorik. 

die struktur schwarz-rot verschränkt arithmetik und 

kombinatorik ineinander. 

das nach unserer ansicht brisanteste und avancier-

teste modell der neuen arithmetik ist das konversive. 

– auf der basis dieses modells können wir feststellen: 

die klassischen rechengesetze, das der kommutativität 

und das der assoziativität, werden durch zwei moderne 

rechengesetze ergänzt, das der sukzession und das der 

konversion. die klassischen gesetze gelten nur noch 

am rücken der zahlentreppe, also als grenzfall eines 

komplexeren systems. Wie die gesetze der klassischen 

mechanik als grenzfall der relativistischen Physik gül-

tigkeit behalten.

soweit wir uns rechnend, addierend oder subtrahierend, 

in der horizontalen oder in der diagonalen bewegen, 

gelten die gesetze der sukzession und der konversion. 

die gesetze der kommutativität und der assoziativität 

verlieren ihre absolute valenz. sie gelten nur noch in 

der vertikalen, nicht mehr in der horizontalen.

☆

nur noch eine bemerkung. – ein drittes gesetz aus der 

traditionellen arithmetik und mengentheorie ist das 

transitivgesetz. es gilt am rücken der treppe: Wenn 3.0 

grösser ist als 2.0 und 4.0 grösser ist als 3.0, dann ist 

4.0 auch grösser als 2.0. und es gilt in laufrichtung 

der treppe: Wenn 3.2 grösser ist als 2.1 und 4.3 grösser 

ist als 3.2, dann ist 4.3 auch grösser als 2.1. es gilt 

nicht mehr unbeschränkt. denn 3.1 ist nur hinsichtlich 

des ersten Werts der doppel-zahl grösser als 2.1. und 

ebenso 4.1 – 
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gibt es über sukzession und konversion hinaus weitere 

grundlegende gesetze für die modernen operationen? 

mit der untersuchung der Plafonds gelb und blau – in 

der dritten etappe der serie Walkin' werden wir die 

frage erneut stellen.

☆

das moderne konzept von zählen und rechnen bezieht 

sich auf drei Quellen, auf die dialektik, zen und den 

konstruktivismus. aus der dialektik entnimmt es den 

übergang zu doppel-strukturen, aus dem japanischen 

zen den aufbau aus einfachen handlungen, aus dem 

konstruktivismus die elementendarstellung, das heisst 

die rückführung der arithmetischen chiffrenschrift auf 

einen aufbau aller terme aus bausteinen.

ausserdem beziehen wir uns auf die »kenogrammatik« 

gotthard günthers, die die horizontal-entwicklung für 

die natürlichen zahlen aufgedeckt hat. auf den opera-

tionalismus anatol rapoports, der denken und handeln 

aufeinander bezieht. auf die semiotik max benses, die 

die variabilität und den experimentellen charakter von 

zeichenrepertoires beschrieben hat. und auf die mo-

delltheorie herbert stachowiaks, die in theorien stra-

tegische konzepte sieht, in denen interessen, kontexte 

und perspektivische einstellungen wirksam sind. für 

uns bedeutende Pionierdenker am beginn der moderne 

sind marx, kierkegaard, nietzsche und Peirce.
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bewegung der zahl
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Ein Mönch fragte: 

»Was ist die reine gestalt der Wahrheit?«

Yün-men antWortete: 

»die hecke um den abort.«

»und Wie ist sie dahin gekommen?«

»als goldener löWe.«

Aussprüche und Verse 
der Zen-Meister
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AnnAhME 
vErwEigErt
beispiele für die omissive strategie. nicht in ersten 

summanden unterzubringende qualitative differenzen 

werden verdrängt. die nummerierung von beispielen, 

in denen die omission wirksam wird, ist in Violett ge-

setzt

01 0 + a = a 

 0.0 + 1.0 = 1.0

02 0 + b = 0

 0.0 + 0.1 = 0.0

03 a + a = aa

 1.0 + 1.0 = 2.0

04 a + b = a

 1.0 + 0.1 = 1.0

05 aa + a = aaa

 2.0 + 1.0 = 3.0

06 aa + b = ab

 2.0 + 0.1 = 2.1

07 aa + bc = aa + b = ab, ab + c = ab

 2.0 + 0.2 = 2.0 + 0.1 = 2.1, 2.1 + 0.1 = 2.1

08 aaa + a = aaaa

 3.0 + 1.0 = 4.0

09 aaa + b = aab

 3.0 + 0.1 = 3.1

10 aab + c = abc

 3.1 + 0.1 = 3.2

11 aaaa + a = aaaaa

 4.0 + 1.0 = 5.0

12 aaaa + b = aaab

 4.0 + 0.1 = 4.1

13 aaab + c = aabc

 4.1 + 0.1 = 4.2

14 aabc + d = abcd

 4.2 + 0.1 = 4.3
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rückkEhr  
liniEnglEich
die subtraktiven inversionen von 01 bis 14. nummerie-

rung omissiver operationen wieder in Violett

01 a – a = 0

 1.0 – 1.0 = 0.0

02 0 – b = 0

 0.0 – 0.1 = 0.0

03 aa – a = a

 2.0 – 1.0 = 1.0

04 a – b = a

 1.0 – 0.1 = 1.0

05 aaa – a = aa

 3.0 – 1.0 = 2.0

06 ab – b = aa

 2.1 – 0.1 = 2.0

07 ab – bc = ab – b = aa, aa – c = aa

 2.1 – 0.2 = 2.1 – 0.1 = 2.0, 2.0 – 0.1 = 2.0

08 aaaa – a = aaa

 4.0 – 1.0 = 3.0

09 aab – b = aaa

 3.1 – 0.1 = 3.0

10 abc – c = aab

 3.2 – 0.1 = 3.1

11 aaaaa – a = aaaa

 5.0 – 1.0 = 4.0

12 aaab – b = aaaa

 4.1 – 0.1 = 4.0

13 aabc – c = aaab

 4.2 – 0.1 = 4.1

14 abcd – d = aabc

 4.3 – 0.1 = 4.2
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AusflügE
voM cAMp
additionen mit der null als erstem summanden, strate-

gie omissiv, mit den jeweils zugehörigen subtraktiven 

inversionen, schreibung teilweise kontrahiert. die Vor-

läufe in normalschrift nummeriert, die rückläufe in 

kursivschrift. beispiele mit omission wieder in Violett

01 0 + a = a

 0.0 + 1.0 = 1.0

01 a – a = 0

 1.0 – 1.0 = 0.0

02 0 + b = 0

 0.0 + 0.1 = 0.0

02 0 – b = 0

 0.0 – 0.1 = 0.0

15 0 + aa = aa 

 0.0 + 2.0 = 2.0

15 aa – aa = 0

 2.0 – 2.0 = 0.0

16 0 + ab = 0 + a = a, a + b = a

 0.0 + 2.1 = 0.0 + 1.0 = 1.0, 1.0 + 0.1 = 1.0

16 a – ab = a – b = a, a – a = 0

 1.0 – 2.1 = 1.0 – 0.1 = 1.0, 1.0 – 1.0 = 0.0

17 0 + aab = 0 + aa = aa, aa + b = ab

 0.0 + 3.1 = 0.0 + 2.0 = 2.0, 2.0 + 0.1 = 2.1

17 ab – aab = ab – b = aa, aa – aa = 0

 2.1 – 3.1 = 2.1 – 0.1 = 2.0, 2.0 – 2.0 = 0.0

18 0 + abc = 0 + a = a, a + b = a, a + c = a

 0.0 + 3.2 = 0.0 + 1.0 = 1.0, 1.0 + 0.1 = 1.0, 

 1.0 + 0.1 = 1.0

18 a – abc = a – c = a, a – b = a, a – a = 0

 1.0 – 3.2 = 1.0 – 0.1 = 1.0, 1.0 – 0.1 = 1.0, 

 1.0 – 1.0 = 0.0

19 0 + aaab = 0 + aaa = aaa, aaa + b = aab

 0.0 + 4.1 = 0.0 + 3.0 = 3.0, 3.0 + 0.1 = 3.1

19 aab – aaab = aab – b = aaa, aaa – aaa = 0

 3.1 – 4.1 = 3.1 – 0.1 = 3.0, 3.0 – 3.0 = 0.0

20 0 + aabc = 0 + aa = aa, aa + bc = ab

 0.0 + 4.2 = 0.0 + 2.0 = 2.0, 2.0 + 0.2 = 2.1

20 ab – aabc = ab – bc = aa, aa – aa = 0

 2.1 – 4.2 = 2.1 – 0.2 = 2.0, 2.0 – 2.0 = 0.0

21 0 + abcd = 0 + a = a, a + bcd = a
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 0.0 + 4.3 = 0.0 + 1.0 = 1.0, 1.0 + 0.3 = 1.0

21 a – abcd = a – bcd = a, a – a = 0

 1.0 – 4.3 = 1.0 – 0.3 = 1.0, 1.0 – 1.0 = 0.0
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Zur AndErEn sEitE

die umkehrungen zu 01, 02, 15 bis 21, hinwege diesmal 

subtraktiv, mit den jeweils zugehörigen additiven rück-

wegen, strategie omissiv, schreibung teilweise gerafft. 

die Vorläufe wieder in normalschrift nummeriert, die 

rückläufe in kursivschrift

01 0 – a = –a

 0.0 – 1.0 = –1.0

01 –a + a = 0

 –1.0 + 1.0 = 0.0

02 0 – b = 0

 0.0 – 0.1 = 0.0

02 0 + b = 0

 0.0 + 0.1 = 0.0

15 0 – aa = –aa

 0.0 – 2.0 = –2.0

15 –aa + aa = 0

 –2.0 + 2.0 = 0.0

16 0 – ab = 0 – a = –a, –a – b = –a

 0.0 – 2.1 = 0.0 – 1.0 = –1.0, –1.0 – 0.1 = –1.0

16 –a + ab = –a + b = –a, –a + a = 0

 –1.0 + 2.1 = –1.0 + 0.1 = –1.0, 

 –1.0 + 1.0 = 0.0

17 0 – aab = 0 – aa = –aa, –aa – b = –a–b

 0.0 – 3.1 = 0.0 – 2.0 = –2.0, 

 –2.0 – 0.1 = –2.–1

17 –a–b + aab = –a–b + b = –aa, –aa + aa = 0

 –2.–1 + 3.1 = –2.–1 + 0.1 = –2.0, 

 –2.0 + 2.0 = 0.0

18 0 – abc = 0 – a = –a, –a – bc = –a

 0.0 – 3.2 = 0.0 – 1.0 = –1.0, –1.0 – 0.2 = –1.0

18 –a + abc = –a + bc = –a, –a + a = 0

 –1.0 + 3.2 = –1.0 + 0.2 = –1.0, 

 –1.0 + 1.0 = 0.0

19 0 – aaab = 0 – aaa = –aaa, 

 –aaa – b = –aa–b

 0.0 – 4.1 = 0.0 – 3.0 = –3.0, 

 –3.0 – 0.1 = –3.–1

19 –aa–b + aaab = –aa–b + b = –aaa, 

 –aaa + aaa = 0

 –3.–1 + 4.1 = –3.–1 + 0.1 = –3.0, 

 –3.0 + 3.0 = 0.0

20 0 – aabc = 0 – aa = –aa, –aa – bc = –a–b
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 0.0 – 4.2 = 0.0 – 2.0 = –2.0, 

 –2.0 – 0.2 = –2.–1

20 –a–b + aabc = –a–b + bc = –aa, 

 –aa + aa = 0

 –2.–1 + 4.2 = –2.–1 + 0.2 = –2.0, 

 –2.0 + 2.0 = 0.0

21 0 – abcd = 0 – a = –a, –a – bcd = –a

 0.0 – 4.3 = 0.0 – 1.0 = –1.0, 

 –1.0 – 0.3 = –1.0

21 –a + abcd = –a + bcd = –a, –a + a = 0

 –1.0 + 4.3 = –1.0 + 0.3 = –1.0, 

 –1.0 + 1.0 = 0.0
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übErschuss 
ins dEpot
differenzen, die nicht in die ersten summanden additiv 

eingeabeitet werden können, werden bis auf weiteres 

in die reserve verlegt. beispiele also für die depositive 
strategie. nummerierung von beispielen mit depotbil-

dung in orange gekennzeichnet

01 0 + a = a

 0.0 + 1.0 = 1.0

02 0 + b = 0+b

 0.0 + 0.1 = 0.0+0.1

03 a + a = aa

 1.0 + 1.0 = 2.0

04 a + b = a+b

 1.0 + 0.1 = 1.0+0.1

07 aa + bc = aa + b = ab, ab + c = ab+c

 2.0 + 0.2 = 2.0 + 0.1 = 2.1, 

 2.1 + 0.1 = 2.1+0.1

22 0 + bc = 0+bc

 0.0 + 0.2 = 0.0+0.2

23 a + abcd = a + a = aa, aa + b = ab, 

 ab + cd = ab+cd

 1.0 + 4.3 = 1.0 + 1.0 = 2.0, 2.0 + 0.1 = 2.1, 

 2.1 + 0.2 = 2.1+0.2
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dEpot AufgElöst

die reserve wird durch die inversen subtraktionen wie-

der aufgelöst. depositive strategie im rücklauf. num-

merierung von beispielen mit auflösung von depots 

wieder in orange

01 a – a = 0

 1.0 – 1.0 = 0.0

02 0+b – b = 0

 0.0+0.1 – 0.1 = 0.0

03 aa – a = a 

 2.0 – 1.0 = 1.0

04 a+b – b = a

 1.0+0.1 – 0.1 = 1.0

07 ab+c – bc = ab+c – c = ab, ab – b = aa

 2.1+0.1 – 0.2 = 2.1+0.1 – 0.1 = 2.1, 

 2.1 – 0.1 = 2.0

22 0+bc – bc = 0

 0.0+0.2 – 0.2 = 0.0

23 ab+cd – abcd = ab+cd – cd = ab, ab – b = aa,

 aa – a = a

 2.1+0.2 – 4.3 = 2.1+0.2 – 0.2 = 2.1, 

 2.1 – 0.1 = 2.0, 2.0 – 1.0 = 1.0
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dEpot EingEsEtZt

Von den zweiten summanden geforderte ersetzungs-

additionen können nicht oder nur teilweise ausgeführt 

werden, deshalb werden depots für die überschüssigen 

differenzen angelegt. dann werden zu den summen mit 

depot Vermehrungsadditionen ausgeführt, die Zahl der 

identitäten wird also erhöht, so dass die depots nun 

ganz oder teilweise ersetzungsadditiv realisiert wer-

den können. kennzeichnung der depotbildung wieder 

in orange, des depoteinsatzes mit vollständiger oder 

teilweiser einarbeitung der reserve in die ersten sum-

manden in rot  

02 0 + b = 0+b

 0.0 + 0.1 = 0.0+0.1

— 0+b + aa = 0 + aa = aa, aa + b = ab

 0.0+0.1 + 2.0 = 0.0 + 2.0 = 2.0, 2.0 + 0.1 = 2.1

04 a + b = a+b

 1.0 + 0.1 = 1.0+0.1

— a+b + a = a + a = aa, aa + b = ab

 1.0+0.1 + 1.0 = 1.0 + 1.0 = 2.0, 2.0 + 0.1 = 2.1

07 aa + bc = aa + b = ab, ab + c = ab+c

 2.0 + 0.2 = 2.0 + 0.1 = 2.1, 2.1 + 0.1 = 2.1+0.1

— ab+c + a = ab + a = aab, aab + c = abc

 2.1+0.1 + 1.0 = 2.1 + 1.0 = 3.1, 3.1 + 0.1 = 3.2

22 0 + bc = 0+bc

 0.0 + 0.2 = 0.0+0.2

— 0+bc + aa = 0 + aa = aa, aa + b = ab, 

 ab + c = ab+c

 0.0+0.2 + 2.0 = 0.0 + 2.0 = 2.0, 2.0 + 0.1 = 2.1,

  2.1 + 0.1 = 2.1+0.1

23 a + abcd = a + a = aa, aa + b = ab, 

 ab + cd = ab+cd

 1.0 + 4.3 = 1.0 + 1.0 = 2.0, 2.0 + 0.1 = 2.1, 

 2.1 + 0.2 = 2.1+0.2

— ab+cd + aa = ab + aa = aaab, 

 aaab + cd = abcd

 2.1+0.2 + 2.0 = 2.1 + 2.0 = 4.1, 4.1 + 0.2 = 4.3
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MAngElndE 
rEsErvE
die geforderten ersetzungssubtraktionen führen zu ne-

gativzahligen depots. der damit entstandende mangel 

an reserve wird additiv ganz oder teilweise ausgegli-

chen. gleichung 22 kann konstruktiv auch so gesehen 

werden: 0–bc + b = 0–c = 0–b. die hier durchgeführten 

additionen sind keine ersetzungs-, sondern Vermeh-

rungsoperationen

02 0 – b = 0–b

 0.0 – 0.1 = 0.0–0.1

 

22 0 – bc = 0–bc

 0.0 – 0.2 = 0.0–0.2

 

02 0–b + b = 0

 0.0–0.1 + 0.1 = 0.0

22 0–bc + c = 0–b

 0.0–0.2 + 0.1 = 0.0–0.1
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rEisE Mit rEsErvE

noch einmal, um den unterschied zwischen der annu-

lierung positiver oder negativer depots und ihrem ge-

brauch, ihrer realisierung festzuhalten, und auch nega-

tive depots kann man »gebrauchen«, wenn genügend 

negativzahlige identitäten zur Verfügung stehen: –  re-

serven werden angelegt und während der reise einge-

setzt. – überschüssige qualitative differenzen werden 

in depots untergebracht. nach Vermehrung der anzahl 

der identitäten kann das depot geräumt, können die 

wartenden differenzen ersetzungsadditiv realisiert wer-

den. anlage der reserve in orange, einsatz der reserve 

in rot

16 0 + ab = 0 + a = a, a + b = a+b

 0.0 + 2.1 = 0.0 + 1.0 = 1.0, 

 1.0 + 0.1 = 1.0+0.1

 — a+b + a = a + a = aa, aa + b = ab

 1.0+0.1 + 1.0 = 1.0 + 1.0 = 2.0, 2.0 + 0.1 = 2.1

18 0 + abc = 0 + a = a, a + bc = a+bc

 0.0 + 3.2 = 0.0 + 1.0 = 1.0, 1.0 + 0.2 = 1.0+0.2

— a+bc + aaa = a + aaa = aaaa, 

 aaaa + bc = aabc

 1.0+0.2 + 3.0 = 1.0 + 3.0 = 4.0, 

 4.0 + 0.2 = 4.2
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glEichung 
nAch konvErsion
die durch die zweiten summanden geforderte einarbei-

tung von differenzen in die ersten summanden wird, 

soweit wie möglich, ersetzungsadditiv erfüllt. über-

schüssige differenzen werden zu identitäten konver-
tiert und den ersten summanden vermehrungsadditiv 

zugeschlagen. einfache beispiele, sporadisch gewählt. 

sowohl traditionelle Vermehrungsadditionen wie mo-

derne ersetzungsadditionen. die ersetzungsadditionen 

ziehen differenzen in gegebene mengen ein. Wir können 

sie deshalb auch einzugsadditionen nennen. nummerie-

rung der beispiele mit einarbeitung von differenzen in 

rot. sofern eine ganz- oder teilkonversion des zweiten 

summanden stattfindet, ist die betreffende nummerie-

rung durch einen Punkt gekennzeichnet

01 0 + a = a

 0.0 + 1.0 = 1.0

02 • 0 + b = 0 + a = a

 0.0 + 0.1 = 0.0 + 1.0 = 1.0

03 a + a = aa

 1.0 + 1.0 = 2.0

04 • a + b = a + a = aa

 1.0 + 0.1 = 1.0 + 1.0 = 2.0

05 aa + a = aaa

 2.0 + 1.0 = 3.0

06 aa + b = ab

 2.0 + 0.1 = 2.1

07 • aa + bc = aa + b = ab, 

 ab + c = ab + a = aab

 2.0 + 0.2 = 2.0 + 0.1 = 2.1, 

 2.1 + 0.1 = 2.1 + 1.0 = 3.1
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iM rücklAuf

die zu 01 bis 07 inversen subtraktionen. mit umkeh-

rung der sukzession, zunächst werden im subtraktiven 

rücklauf die ersetzungen ausgeführt, dann die Vermin-

derungen. ersetzung bedeutet subtraktiv auszug von 

differenzen aus einer gegebenen menge. – Wir können 

parallel zu den »klassischen« Vermehrungs- und Ver-

minderungsoperationen von den »modernen« einzugs- 

und auszugsoperationen sprechen. – nummerierung der 

beispiele mit konversion wieder durch Punkt gekenn-

zeichnet 

01 a – a = 0

 1.0 – 1.0 = 0.0

02 • a – b = a – a = 0

 1.0 – 0.1 = 1.0 – 1.0 = 0.0

03 aa – a = a

 2.0 – 1.0 = 1.0

04 • aa – b = aa – a = a

 2.0 – 0.1 = 2.0 – 1.0 = 1.0

05 aaa – a = aa

 3.0 – 1.0 = 2.0

06 ab – b = aa 

 2.1 – 0.1 = 2.0

07 • aab – bc = aab – b = aaa, 

 aaa – c = aaa – a = aa

 3.1 – 0.2 = 3.1 – 0.1 = 3.0, 

 3.0 – 0.1 = 3.0 – 1.0 = 2.0
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von AnfAng An

für alle additionen die null in der stellung des 

 ersten summanden. Zu jeder der Vermehrungs- und 

 ersetzungsadditionen die inverse Verminderungs- und 

ersetzungssubtraktion. konversion der unerfüllbaren 

durch den zweiten summanden geforderten ersetzungs-

operationen zu traditionellen Vermehrungs- oder Ver-

minderungshandlungen. hin und wieder melden sich 

möglichkeiten zur kontraktion, raffung von additions- 

oder subtraktionsschritten 

01 0 + a = a

 0.0 + 1.0 = 1.0

01 a – a = 0 

 1.0 – 1.0 = 0.0

02 • 0 + b = 0 + a = a

 0.0 + 0.1 = 0.0 + 1.0 = 1.0

02 • a – b = a – a = 0

 1.0 – 0.1 = 1.0 – 1.0 = 0.0

15 0 + aa = aa

 0.0 + 2.0 = 2.0

15 aa – aa = 0

 2.0 – 2.0 = 0.0

 16 • 0 + ab = 0 + a = a, a + b = a + a = aa

 0.0 + 2.1 = 0.0 + 1.0 = 1.0, 

 1.0 + 0.1 = 1.0 + 1.0 = 2.0

16 • aa – ab = aa – b = aa – a = a, a – a = 0

 2.0 – 2.1 = 2.0 – 0.1 = 2.0 – 1.0 = 1.0, 

 1.0 – 1.0 = 0.0

17 0 + aab = 0 + aa = aa, aa + b = ab

 0.0 + 3.1 = 0.0 + 2.0 = 2.0, 2.0 + 0.1 = 2.1

17 ab – aab = ab – b = aa, aa – aa = 0

 2.1 – 3.1 = 2.1 – 0.1 = 2.0, 2.0 – 2.0 = 0.0

18 • 0 + abc = 0 + a = a, a + b = a + a = aa, 

 aa + c = ac = ab

 0.0 + 3.2 = 0.0 + 1.0 = 1.0, 

 1.0 + 0.1 = 1.0 + 1.0 = 2.0, 2.0 + 0.1 = 2.1

18 • ab – abc = ab – c = ab – b = aa, 

 aa – b = aa – a = a, a – a = 0

 2.1 – 3.2 = 2.1 – 0.1 = 2.0, 

 2.0 – 0.1 = 2.0 – 1.0 = 1.0, 1.0 – 1.0 = 0.0

19 0 + aaab = 0 + aaa = aaa, aaa + b = aab

 0.0 + 4.1 = 0.0 + 3.0 = 3.0, 3.0 + 0.1 = 3.1

19 aab – aaab = aab – b = aaa, aaa – aaa = 0

 3.1 – 4.1 = 3.1 – 0.1 = 3.0, 3.0 – 3.0 = 0.0
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20 • 0 + aabc = 0 + aa = aa, aa + b = ab, 

 ab + c = ab + a = aab

 0.0 + 4.2 = 0.0 + 2.0 = 2.0, 

 2.0 + 0.1 = 2.1, 2.1 + 0.1 = 2.1 + 1.0 = 3.1

20 • aab – aabc = aab – b = aaa, 

 aaa – c = aaa – a = aa, aa – aa = 0

 3.1 – 4.2 = 3.1 – 0.1 = 3.0, 

 3.0 – 0.1 = 3.0 – 1.0 = 2.0, 2.0 – 2.0 = 0.0

21 • 0 + abcd = 0 + a = a, a + b = a + a = aa, 

 aa + c = aa + b = ab, ab + d = ab + a = aab

 0.0 + 4.3 = 0.0 + 1.0 = 1.0, 

 1.0 + 0.1 = 1.0 + 1.0 = 2.0, 

 2.0 + 0.1 = 2.1, 2.1 + 0.1 = 2.1 + 1.0 = 3.1

21 • aab – abcd = aab – b = aaa, 

 aaa – cd = aaa – aa = a, a – a = 0

 3.1 – 4.3 = 3.1 – 0.1 = 3.0, 

 3.0 – 0.2 = 3.0 – 2.0 = 1.0, 1.0 – 1.0 = 0.0

44
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wElt iM spiEgEl

Wieder die null als basis. hinwege subtraktiv. summen 

negativzahlig. die additiven rückwege invers zu den 

hinwegen. beispiele wieder ohne und mit konversionen. 

die gegenüberstellung der beiden serien »Von anfang 

an« und »Welt im spiegel« ein weiterer schritt zur auf-

deckung der supersymmetrischen baugesetze der arith-

metik schwarz-rot. die serie der spiegel der vorigen, 

die jeweils mit der additiven operation beginnt. die 

ausarbeitung der neuen, dialektisch erweiterten arith-

metik wird am besten in Werksätzen und Werkgruppen 

organisiert. Zum beispiel in den Werksatz »kontrakti-

onen«, den Werksatz »inversion«, der Werkgruppe oder 

-ebene »supersymmetrie«…

01 0 – a = –a

 0.0 – 1.0 = –1.0

01 –a + a = 0

 –1.0 + 1.0 = 0.0

02 • 0 – b = 0 – a = –a

 0.0 – 0.1 = 0.0 – 1.0 = –1.0

02 • –a + b = –a + a = 0

 –1.0 + 0.1 = –1.0 + 1.0 = 0.0

15 0 – aa = –aa

 0.0 – 2.0 = –2.0

15 –aa + aa = 0

 –2.0 + 2.0 = 0.0

16 • 0 – ab = 0 – a = –a, –a – b = –a – a = –aa

 0.0 – 2.1 = 0.0 – 1.0 = –1.0, 

 –1.0 – 0.1 = –1.0 – 1.0 = –2.0

16 • –aa + ab = –aa + b = –aa + a = –a, 

 –a + a = 0

 –2.0 + 2.1 = –2.0 + 0.1 = –2.0 + 1.0 = –1.0,   

 –1.0 + 1.0 = 0.0 

17 0 – aab = 0 – aa = –aa, –aa – b = –a–b

 0.0 – 3.1 = 0.0 – 2.0 = –2.0, 

 –2.0 – 0.1 = –2.–1

17 –a–b + aab = –a–b + b = –aa, –aa + aa = 0

 –2.–1 + 3.1 = –2.–1 + 0.1 = –2.0, 

 –2.0 + 2.0 = 0.0

18 • 0 – abc = 0 – a = – a, –a – b = –a – a = –aa,  

 –aa – c = –aa – b = –a–b

 0.0 – 3.2 = 0.0 – 1.0 = –1.0, 

 –1.0 – 0.1 = –1.0 – 1.0 = –2.0, 

 –2.0 – 0.1 = –2.–1
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18 • –a–b + abc = –a–b + c = –a–b + b = –aa, 

 –aa + b = –aa + a = –a, –a + a = 0

 –2.–1 + 3.2 = –2.–1 + 0.1 = –2.0, 

 –2.0 + 0.1 = –2.0 + 1.0 = –1.0, 

 –1.0 + 1.0 = 0.0

19 0 – aaab = 0 – aaa = –aaa, 

 –aaa – b = –aa–b

 0.0 – 4.1 = 0.0 – 3.0 = –3.0, 

 –3.0 – 0.1 = –3.–1

19 –aa–b + aaab = –aa–b + b = –aaa, 

 –aaa + aaa = 0

 –3.–1 + 4.1 = –3.–1 + 0.1 = –3.0, 

 –3.0 + 3.0 = 0.0

20 • 0 – aabc = 0 – aa = –aa, –aa – b = –a–b,   

 –a–b – c = –a–b – a = –aa–b

 0.0 – 4.2 = 0.0 – 2.0 = –2.0, –2.0 – 0.1 = –2.–1, 

fd –2.–1 – 0.1 = –2.–1 – 1.0 = –3.–1

20 • –aa–b + aabc = –aa–b + b = –aaa, 

 –aaa + c = –aaa + a = –aa, –aa + aa = 0

 –3.–1 + 4.2 = –3.–1 + 0.1 = –3.0, 

 –3.0 + 0.1 = –3.0 + 1.0 = –2.0, 

 –2.0 + 2.0 = 0.0

21 • 0 – abcd = 0 – a = –a, –a – b = –a – a = –aa, 

fd  –aa – c = –aa – b = –a–b, 

 –a–b – d = –a–b – a = –aa–b

 0.0 – 4.3 = 0.0 – 1.0 = –1.0, 

 –1.0 – 0.1 = –1.0 – 1.0 = –2.0, 

 –2.0 – 0.1 = –2.–1, 

 –2.–1 – 0.1 = –2.–1 – 1.0 = –3.–1 

21 • –aa–b + abcd = –aa–b + b = –aaa, 

 –aaa + cd = –aaa + aa = –a, –a + a = 0

 –3.–1 + 4.3 = –3.–1 + 0.1 = –3.0, 

 –3.0 + 0.2 = –3.0 + 2.0 = –1.0, 

 –1.0 + 1.0 = 0.0

45
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koMpAss
für scouts
05 a + a = aa

 1.0 + 1.0 = 2.0

05 aa – a = a

 2.0 – 1.0 = 1.0

05 a – a = 0

 1.0 – 1.0 = 0.0

05 0 + a = a

 0.0 + 1.0 = 1.0

24 a + ab = a + a = aa, aa + b = ab

 1.0 + 2.1 = 1.0 + 1.0 = 2.0, 2.0 + 0.1 = 2.1

24 ab – ab = ab – b = aa, aa – a = a

 2.1 – 2.1 = 2.1 – 0.1 = 2.0, 2.0 – 1.0 = 1.0

24 • a – ab = a – a = 0, 0 – b = 0 – a = –a

 1.0 – 2.1 = 1.0 – 1.0 = 0.0, 

 0.0 – 0.1 = 0.0 – 1.0 = –1.0

24 • –a + ab = –a + b = –a + a = 0, 0 + a = a

 –1.0 + 2.1 = –1.0 + 0.1 = –1.0 + 1.0 = 0.0, 

 0.0 + 1.0 = 1.0

25 a + aab = a + aa = aaa, aaa + b = aab

 1.0 + 3.1 = 1.0 + 2.0 = 3.0, 3.0 + 0.1 = 3.1

25 aab – aab = aab – b = aaa, aaa – aa = a

 3.1 – 3.1 = 3.1 – 0.1 = 3.0, 3.0 – 2.0 = 1.0

25 • a – aab = a – aa = –a, –a – b = –a – a = –aa

 1.0 – 3.1 = 1.0 – 2.0 = –1.0, 

 –1.0 – 0.1 = –1.0 – 1.0 = –2.0

25 • –aa + aab = –aa + b = –aa + a = –a, 

 –a + aa = a

 –2.0 + 3.1 = –2.0 + 0.1 = –2.0 + 1.0 = –1.0,   

 –1.0 + 2.0 = 1.0

26 • a + abc = a + a = aa, aa + b = ab, 

 ab + c = ab + a = aab

 1.0 + 3.2 = 1.0 + 1.0 = 2.0, 2.0 + 0.1 = 2.1, 

 2.1 + 0.1 = 2.1 + 1.0 = 3.1

26 • aab – abc = aab – b = aaa, 

 aaa – c = aaa – a = aa, aa – a = a

 3.1 – 3.2 = 3.1 – 0.1 = 3.0, 

 3.0 – 0.1 = 3.0 – 1.0 = 2.0, 2.0 – 1.0 = 1.0

26 • a – abc = a – a = 0, 0 – b = 0 – a = –a, 

 –a – c = –a – a = –aa

 1.0 – 3.2 = 1.0 – 1.0 = 0.0, 

 0.0 – 0.1 = 0.0 – 1.0 = –1.0, 

 –1.0 – 0.1 = –1.0 – 1.0 = –2.0

26 • –aa + abc = –aa + b = –aa + a = –a, 

 –a + c = –a + a = 0, 0 + a = a

 –2.0 + 3.2 = –2.0 + 0.1 = –2.0 + 1.0 = –1.0,   

 –1.0 + 0.1 = –1.0 + 1.0 = 0.0, 0.0 + 1.0 = 1.0

46
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27 a + aaab = a + aaa = aaaa, 

 aaaa + b = aaab

 1.0 + 4.1 = 1.0 + 3.0 = 4.0, 4.0 + 0.1 = 4.1

27 aaab – aaab = aaab – b = aaaa, 

 aaaa – aaa = a

 4.1 – 4.1 = 4.1 – 0.1 = 4.0, 4.0 – 3.0 = 1.0

27 a – aaab = a – aaa = –aa, –aa – b = –a–b

 1.0 – 4.1 = 1.0 – 3.0 = –2.0, 

 –2.0 – 0.1 = –2.–1

27 –a–b + aaab = –a–b + b = –aa, 

 –aa + aaa = a

 –2.–1 + 4.1 = –2.–1 + 0.1 = –2.0, 

 –2.0 + 3.0 = 1.0

28 a + aabc = a + aa = aaa, aaa + bc = abc

 1.0 + 4.2 = 1.0 + 2.0 = 3.0, 3.0 + 0.2 = 3.2

28 abc – aabc = abc – bc = aaa, aaa – aa = a

 3.2 – 4.2 = 3.2 – 0.2 = 3.0, 3.0 – 2.0 = 1.0

28 • a – aabc = a – aa = –a, –a – b = –a – a = –aa, 

erd –aa – c = –aa – b = –a–b

 1.0 – 4.2 = 1.0 – 2.0 = –1.0, 

 –1.0 – 0.1 = –1.0 – 1.0 = –2.0, 

 –2.0 – 0.1 = –2.–1

28 • –a–b + aabc = –a–b + b = –aa, 

 –aa + c = –aa + a = –a, –a + aa = a

 –2.–1 + 4.2 = –2.–1 + 0.1 = –2.0, 

 –2.0 + 0.1 = –2.0 + 1.0 = –1.0, 

 –1.0 + 2.0 = 1.0

29 • a + abcd = a + a = aa, aa + b = ab, 

 ab + c = ab + a = aab, 

 aab + d = aab + c = abc

 1.0 + 4.3 = 1.0 + 1.0 = 2.0, 2.0 + 0.1 = 2.1, 

 2.1 + 0.1 = 2.1 + 1.0 = 3.1, 3.1 + 0.1 = 3.2

29 • abc – abcd = abc – bc = aaa, 

 aaa – d = aaa – a = aa, aa – a = a

 3.2 – 4.3 = 3.2 – 0.2 = 3.0, 

 3.0 – 0.1 = 3.0 – 1.0 = 2.0, 2.0 – 1.0 = 1.0

29 • a – abcd = a – a = 0, 0 – b = 0 – a = –a, 

 –a – c = –a – a = –aa, 

 –aa – d = –aa – b = –a–b

 1.0 – 4.3 = 1.0 – 1.0 = 0.0, 

 0.0 – 0.1 = 0.0 – 1.0 = –1.0, 

 –1.0 – 0.1 = –1.0 – 1.0 = –2.0, 

 –2.0 – 0.1 = –2.–1     

29 • –a–b + abcd = –a–b + b = –aa, 

 –aa + c = –aa + a = –a, –a + d = –a + a = 0, 

 0 + a = a

 –2.–1 + 4.3 = –2.–1 + 0.1 = –2.0, 

 –2.0 + 0.1 = –2.0 + 1.0 = –1.0, 

 –1.0 + 0.1 = –1.0 + 1.0 = 0.0, 

 0.0 + 1.0 = 1.0

46



30 • aa + abcdef = aa + a = aaa, aaa + bc = abc, 

d abc + d = abc + a = aabc, aabc + e = aabc +  

 d = abcd, abcd + f = abcd + a = aabcd

30 • aabcd – abcdef = aabcd – bcd = aaaaa,   

 aaaaa – e = aaaaa – a = aaaa, aaaa – f =   

 aaaa – a = aaa, aaa – a = aa

46
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AbsurdE MEngEn

in absurden mengen werden negative differenzen in 

positivzahligen mengen zugelassen und positive dif-

ferenzen in negativzahligen mengen. in beiden fällen 

führt die umkehrung der operation nicht ohne weiteres 

zum Wert des ersten summanden zurück, wie die bei-

spiele 18/33 und 26/34 zeigen. mengen des typs A–B, 

also quantitativ positivzahlig mit negativen qualita-

tiven differenzen, sollen »Ionesco-Mengen« heissen, 

mengen des typs –AB, also quantitativ negativzahlig 

mit positiven qualitativen differenzen, »Beckett-Men-
gen«.  

31 aa – b = A–B
 2.0 – 1.0 = 2.–1

31 A–B + b = aa

 2.–1 + 0.1 = 2.0

32 –aa + b = –AB
 –2.0 + 0.1 = –2.1

32 –AB – b = –aa

 –2.1 – 0.1 = –2.0

18 • 0 + abc = 0 + a = a, a + b = a + a = aa, 

 aa + c = aa + b = ab

 0.0 + 3.2 = 0.0 + 1.0 = 1.0, 

 1.0 + 0.1 = 1.0 + 1.0 = 2.0, 2.0 + 0.1 = 2.1

33 ab – abc = ab – c = ab – b = aa, aa – b = A–B, 

sd A–B – a = –b = –a

 2.1 – 3.2 = 2.1 – 0.1 = 2.0, 2.0 – 0.1 = 2.–1,   

 2.–1 – 1.0 = 1.–1 = –0.1 = –1.0

26 • a – abc = a – a = 0, a – b = 0 – a = –a, 

 –a – c = –a – a = –aa

 1.0 – 3.2 = 1.0 – 1.0 = 0.0, 

 0.0 – 0.1 = 0.0 – 1.0 = –1.0, 

 –1.0 – 0.1 = –1.0 – 1.0 = –2.0

34 –aa + abc = –aa + b = –AB, 

 –AB + c = –AB + a = –b = –a, –a + a = 0 

 –2.0 + 3.2 = –2.0 + 0.1 = –2.1, 

 –2.1 + 0.1 = –2.1 + 1.0 = –0.1 = –1.0, 

 –1.0 + 1.0 = 0.0

47
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EinigE 
MonAtE spätEr…
kAMEn diE siEbEn ZusAMMEn, um fälle 

seelischer und sozialer enteignung zu diskutieren, mit 

denen sie in der letzten Zeit zu tun hatten. ausserdem 

beschäftigten sie sich mit politischen regierungen, 

die informationen manipuliert hatten, um strategische 

Ziele zu erreichen. eine andere form von enteignung 

– des rechts auf einsicht

bei dieser gelegenheit kamen sie auch auf den über-

gang von der klassischen zur modernen arithmetik zu-

rück. es schien ihnen, dass die dinge an einer stelle 

präziser gefasst werden konnten. – die knapp gehal-

tenen bemerkungen nur als ein streiflicht, das einen 

aspekt etwas anders lagerte…

AMos kAdd:  die traditionelle arithmetik ist 

ebenso wie logik und algebra eine formale konzeption. 

in den mengen, die die Zahlen beschreiben, ist deshalb 

nichts qualitativ bestimmtes. »element« kann alles 

sein, etwas, das mit anderem identisch ist, genausogut 

wie etwas, das gegen anderes different ist. 

shAnE schulZ:  in der menge »Vier« bei-

spielsweise können als elemente ein autofahrer, eine 

 ehekrise, eine flasche mineralwasser und ein tasten-

druck enthalten sein. ebensogut können die vier ele-

mente vier ehekrisen oder vier flaschen mineralwasser 

sein – 

lorEn lEss:  die formale konzeption sagt nichts 

über die art der elemente, die in den mengen enthal-

ten sind, nichts über ihre Zugehörigkeit zu bestimmten 

materialen klassen von dingen, eigenschaften, ereig-

nissen…

bAnAno bAnAni:  sie ist absolut unabhängig 

von inhalten, von jeder materialen beschreibung der 

Welt. sie sagt nichts über Welt und Wirklichkeit. logik, 

algebra und arithmetik sorgen für sich selber. 

AMbEr XEno:  amos, worauf wollt ihr hinaus? 

darauf, dass es ein fehler sein könnte zu erklären, dass 

die formale konzeption identitäten zähle?

AMos kAdd:  amber, genau das ist mein eindruck. 

– die klassische arithmetik…

lorEn lEss:  …das Problem, nämlich die be-

vorzugung der identität vor der differenz, entsteht 

48
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erst, wenn man die formalen Zahlen auf die materiale 
Welt bezieht –

bArniE burdEn:  die formalen »einheiten«, 

die, wie man, um missverständnissen aus dem Weg zu 

gehen, besser sagt, »elemente« werden dann elemente 

von materialen »klassen« auf jeweils homogenisierten 

abstraktionsebenen, der ebene der »autofahrer« oder 

der »ehekrisen« oder der »flaschen mineralwasser«…

shokkEr shift:  Wirklichkeit entsteht erst, 

wenn man von der ebene der formalen, inhaltsleeren 

syntax zur beschreibung der Welt übergeht. die mate-

riale Welt enthält aber gleiches und ungleiches, iden-

tisches und differentes. 

bAnAno bAnAni:  die moderne arithmetik or-

ganisiert den übergang von der »Form« zur »Materie«, 

von der syntax zur Welt, zu ihren materialen bestim-

mungen. sie bezieht die formale und die materiale seite 

aufeinander. eine art durchdringung.

lorEn lEss:  dabei bleibt sie abstrakt, die qua-

litativen differenzen und identitäten werden abstrakt 

thematisiert. die Zahl »Vier«, die, sagen wir, zwei qua-

litative differenzen und zwei qualitative identitäten 

enthält, ist die menge aller mengen, die vier elemente 

mit zwei qualitativen differenzen enthalten. die for-

mulierung schliesst ein, dass die beiden anderen in der 

menge enthaltenen elemente untereinander identisch 

sind.

shAnE schulZ:  danke loren, das ist eine 

brauchbare formulierung – 

lorEn lEss:  die »klassische« Vier ist die menge 

aller mengen, die vier elemente enthalten, alle mög-

lichen elemente, keine bestimmten, weder als identisch 

untereinander bestimmt, noch als different untereinan-

der bestimmt. die »moderne« bestimmung der Vier, um 

im beispiel zu bleiben, beginnt mit der einarbeitung 

von differenzen in die menge… …

AMbEr XEno:  die moderne arithmetik arbeitet 

Bestimmungen in die mengen ein. etwas bestimmen 

heisst, es als different gegen anderes zu beschreiben. 

die moderne konzeption stellt den kontakt der Zahlen 

mit der Wirklichkeit, mit der materialen Welt her – 

shokkEr shift:  – mit dem, was man früher 

mythisch das »sein« nannte…

48
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bAnAno bAnAni:  mit der materialen Welt, den 

Qualitäten – 

AMbEr XEno:  Vielleicht auch mit der ökonomie 

des lebens – 

AMos kAdd:  das ist ihr Wagnis, das Wagnis der 

Welt –

lorEn lEss:  – abenteuer des denkens in der 

Welt

 

48



l o r e n  l e s s  a n  a m o s  k a d d

nach meinem eindruck habt ihr in der ersten etappe 

von Walkin' an einer stelle nicht genügend insistiert. 

schau dir noch einmal ein beispiel wie AAB + B an. 

ihr sagtet, der zweite summand, B, sei im ersten sum-

manden, AAB, schon enthalten, deshalb als identität 

zu addieren, so dass AAB + B = AAB + A = AAAB.

in symbolischer schreibweise könnte man die addition 

jedoch ohne weiteres ausführen. AAB + B wäre 3.1 + 
0.1 = 3.2. – Wie kommt es zu der divergenz zwischen 

der konstruktiven und der symbolischen notation? hat 

uns die konstruktive darstellungstechnik verführt, ha-

ben wir uns in dem bild verfangen, das sie abspiegelt? 

oder fehlte uns eine regulierung?

ich lese gerade parallel Wittgenstein – »ein bild hielt 

uns gefangen« – und heidegger – »alltägliche seinsart, 

die sich zunächst verfehlt und verdeckt«, auch als »ver-

hüllendes ausweichen«… …

loren

a m o s  k a d d  a n  l o r e n  l e s s

danke, loren. – beides ist richtig. Wir haben uns vom 

bild leiten lassen und uns auf es verlassen, darauf dass 

es uns führt. und deshalb haben wir übersehen, dass 

eine regulierung notwendig ist. für die regulierung 

gibt es zwei möglichkeiten –

Wir können annehmen, dass B der stellvertreter aller 

möglichen qualitativen differenzen ist, also ebenso-

gut C, D, E, F… repräsentiert. ist also B als zweiter 

summand zu AAB als erstem summanden zu addieren, 

dann könnte unter der eben genannten »stellvertre-

ter«-annahme AAB + B in AAB + C umgeformt werden 

und wir erhielten als summe ABC. so gesehen, gäbe es 

keine Probleme hinsichtlich der korrespondenz von ele-

menten- und Ziffernnotation. Wobei die Zifferndarstel-

lung die für eine arithmetik unabdingbare numerische 

behandlung garantiert. 

Wir könnten auch annehmen, dass die qualitativen dif-

ferenzen einer ordnung unterliegen, so dass es sich um 

die erste, zweite, dritte, vierte… differenz handelte, 

die in den ersten summanden einzuarbeiten wäre. in 

AAB ist bereits eine differenz enthalten, die »erste«, 

wenn man eine ordnung einführt. B im zweiten sum-
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manden wäre nur ihre Wiederholung, also als identität 

zu behandeln. also AAB + B = AAB + A = AAAB oder in 

Ziffern 3.1 + 0.1 = 3.1 + 1.0 = 4.1. die regulierung für 

die numerische behandlung wäre dann derart zu treffen, 

dass die in dem zweiten summanden gegebenen und zu 

addierenden differenzen um die anzahl der differenzen 

zu vermindern wären, die der erste summand enthält. 

lautet der auftrag beispielsweise 5.2 + 2.4, dann wä-

ren 0.4 – 0.2 = 0.2 differenzen zu addieren, die beiden 

anderen würden in identitäten konvertiert, so dass man 

nun zu 5.2 nicht 2.0, sondern 4.0 identitäten zu ad-

dieren hätte.

die zweite möglichkeit zur regulierung läuft auf eine 

Verbindung von kardinalität und ordinalität hinaus. 

Vielleicht sind beide regulierungen möglich. ich ziehe 

jedoch die erste vor – als arbeitshypothese. solange es 

möglich ist, die ordinalität herauszuhalten, sollten wir 

sie heraushalten. Zuviele Verbindungen und Vermitt-

lungen »verhüllen« und »verdecken« die sache, zumin-

dest solange die grundlagen noch nicht gesichert sind.

der »ökonomische« standpunkt legt nahe, die »dy-

namik« der Verbindungen, Verknüpfungen, Verkopp-

lungen… soweit wie möglich abzuregeln. – freuds 

»ökonomischer« und »dynamischer« standpunkt für 

die triebtheorie. – hegel liess der »Vermittlung« ihre 

ungehemmte und deshalb ins regressive umschlagende 

dynamik. seinem system fehlte die »ökonomie«, die 

marx später entdeckte… …

Wir sollten auf der nächsten etappe von Walkin' darauf 

zurückkommen – 

kadd  
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vor der abreise



Als der grosse Meister Baso 

sich zusAmmen mit hyAkujo– erging, sAhen sie 

Wildenten vorbeifliegen. der grosse meister 

frAgte: »WAs ist dAs?«

hyAkujo– erWiderte: »Wildenten.«

der grosse meister frAgte: »Wohin sind sie 

geflogen?«

hyAkujo– AntWortete: »sie sind Weggeflo-

gen.«

dArAufhin drehte der grosse meister hyAku-

jo– die nAsenspitze um. hyAkujo– schrie vor 

schmerz Auf. der grosse meister frAgte: »Wer 

sAgt, dAss sie Weggeflogen sind?«

nach Daisetz T. Suzuki
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aufstellung

rechts die identitäten, elemente in vertikaler richtung 

untereinander gleich. links die differenzen, ungleich in 

horizontaler beziehung auf die identitäten. die identi-

täten garantieren die möglichkeit der Abstraktion, der 

begriffe. die differenzen die möglichkeit der konkreti-

on, der erfahrung. kants Doppelstellung – begriff und 

erfahrung…

	 b       A

 b       A
 c       A

 b       A
 c       A
 d       A

 b       A
 c       A
 d       A
 e       A

 .       .
 .       .
 .       .

49
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CatCher 
in the rye 

eine differenz wird in die mengen mit zwei, drei, vier 

elementen eingearbeitet. – im Querschuss. die Abs-

traktionsklassen beginnen sich zu konkretisieren. ers-

ter schritt zum Aufbau der horizontalen zahlenachse. 

Aus den »klassischen« einfachzahlen werden »moder-

ne« doppel-zahlen, mit einem Wert für den umfang der 

menge, die Quantität, und einem zweiten Wert für die 

Anzahl der eingearbeiteten qualitativen differenzen. 

Adornos »eingriff« als arithmetische operation…

50

	 b       A

 b       A   A
 c       A  b

 b       A   A
 c       A   A
 d       A  b

 b       A   A
 c       A   A
 d       A   A
 e       A  b
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einarBeitung
zweifaCh
zwei differenzen werden in die drei und die vier ein-

gearbeitet, eingezogen. die menge »drei« ist mit zwei 

differenzen gesättigt, wie die menge »zwei« mit einer 

differenz gesättigt ist. die menge »vier« behält nach 

einziehen von zwei differenzen die ladefähigkeit eins, 
also kapazität für eine weitere qualitative differenz. 

das einarbeiten, einziehen, einschiessen von qualita-

tiven differenzen in Quantitäten kann sukzessiv wie 

simultan durchgeführt werden. 

Auf dem plafond rot ist Abc = Acb = bAc… die lage 

der elemente in den mengen ist nicht determiniert. die 

in den grafiken wie der konstruktiven darstellung im 

schriftverlauf angenommene »normalstellung« ist ar-

biträr, freie Wahl. sie hat keine Auswirkung auf die zif-

ferndarstellung, die numerische behandlung

51

	 b       A

 b       A 
 c       A

 b       A      A
 c       A  b
 d       A  c

 b       A      A
 c       A      A
 d       A  b
 e       A  c
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ersetzung
dreifaCh
einschiessen von drei qualitativen differenzen in die 

Quantität »vier«, eine menge aus vier identischen ele-

menten. drei identitäten werden durch differenzen er-

setzt. die ladefähigkeit der vier damit erschöpft. mit 

dem Anwachsen der Quantitäten vertikal – der umfänge 

der mengen – schrittweise Ausdehnung der horizonta-

len Achse, die die Anzahlen der bis zum maximum ein-

gearbeiteten differenzen zeigt.

unsere modellhafte einführung der qualitativen Arith-

metik geht bis zur vier. das verfahren kann selbstver-

ständlich auf jede quantitative zahl – umfangszahl 

– ausgedehnt werden

52

	 b       A

 b       A 
 c       A

 b       A
 c       A
 d       A

 b       A         A
 c       A  b
 d       A  c
 e       A  d
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love it 
or leave it
in gegenrichtung – einarbeiten einer identität in men-

gen, die aus differenzen bestehen. die kapazität der 

menge »zwei« für die Aufnahme von identitäten ist 

ausgeschöpft. die mengen »drei« und »vier« behalten 

offene ladefähigkeit für die einarbeitung von identi-

täten. für die neue theorie – der dialektik in zählen 

und rechnen – gibt es zunächst keine gesicherten nut-

zungen und Ausnutzungen. deshalb…

53

	 	 	 	 b       A

    b       A 
 A  c       A

    b       A
    c       A
 A  d       A

    b       A
    c       A
    d       A
 A  e       A
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links zweifaCh

produktive spannungen bauen sich weder in abstrak-

ten identitätsmengen noch in abstrakten differenzen-

mengen auf. erst der zusammenprall von identität und 

differenz, differenz und identität und ihre integration 

produziert kulturelle dynamik und fortschritt. identi-

täten unter sich, differenzen unter sich – beides bliebe 

steril

54

	 	 	 	 	 	 	 b       A

       b       A 
       c       A

 b      b       A
 A  c       A
 A  d       A

 b      b       A
 c      c       A
 A  d       A
 A  e       A
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arithMetisChe
strings
jetzt ist auch die ladefähigkeit der differenzenmenge 

»vier« für identitäten ausgeschöpft. identität hat sich 

durchgesetzt, das system ist bereits überstabil, man 

kann sagen »begriffsstabilisiert«, gleichzeitig jedoch 

»erfahrungsreduziert«. Als faustformel der dialektik 

– Identität stabilisiert, Differenz dynamisiert

55

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 b       A

          b       A 
          c       A

          b       A
          c       A
          d       A

 b         b       A
 A  c       A
 A  d       A
 A  e       A
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truMan´s 
grasharfe
die einarbeitungen von einer differenz rechts und einer 

identität links, jeweils von der zwei und bis zur vier. 

Simultanität eines der strukturprinzipien der moderne

56

	 	 	 	 b       A

 b   b       A   A
 A  c       A  b

 b   b       A   A
 c   c       A   A
 A  d       A  b

 b   b       A   A
 c   c       A   A
 d   d       A   A
 A  e       A  b
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Bukowski´s
Match
Die rechte Seite ist in sich asymmetrisch. Ebenso die 

linke. Die Grafik zeigt den Aufbau der Supersymmetrie 
beider Seiten im Wechselspiel. – Die Integration baut 

nach beiden Seiten hin arithmetische »Strings« auf. 

Linke und rechte Strings zusammen ergeben »Super-

strings«

57

          B       A

       B   B       A   A 
       A  C       A  B

    B   B   B       A   A   A
    A  C  C       A  A  B
    A  A  D       A  B  C

 B   B   B   B       A   A   A   A
 A  C  C  C       A  A  A  B
 A  A  D  D       A  A  B  C
 A  A  A  E       A  B  C  D
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doppel-treppe
konstruktiv
doppel-treppe bis zur vier in konstruktiver – »grie-

chischer« – darstellung. sukzessive Anreicherungen 

beider seiten. mit differenzen rechts. mit identitäten 

links. jeweils bis zum zulässigen maximum. – Alle gra-

fischen musterbildungen und die organisation der zei-

chen im schriftverlauf sind konvention

58

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0       0

          b       A

       b   b       A   A
       A    c       A   b

    b   b   b       A   A   A
    A    c   c       A   A   b
    A    A    d       A   b   c

 b   b   b   b       A   A   A   A
 A    c   c   c       A   A   A   b
 A    A    d   d       A   A   b   c
 A    A    A    e       A   b   c   d

      . . .   .       .   . . .
          .       .
          .       .
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eleMente 
und ziffern
konstruktive und symbolische – »arabische« – darstel-

lung der neuen doppel-zahlen bis zur vier für die rechte 

treppe. in der zifferndarstellung nennt die erste stelle 

der doppel-zahlen die Quantität, den abstrakten um-

fang der menge, die zweite stelle die Anzahl der einge-

zogenen qualitativen differenzen

59

	 0  0. 0

 A  1. 0

 A       A
 A  2. 0    b  2. 1

 A       A       A
 A       A       b
 A  3. 0    b  3. 1    c  3. 2

 A       A       A       A
 A       A       A       b
 A       A       b       c
 A  4. 0    b  4. 1    c  4. 2    d  4. 3
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eleMente und 
ziffern links
konstruktive und symbolische darstellung für die linke 

treppe. die erste stelle der ziffernausdrücke nennt die 

Anzahl der eingearbeiteten identitäten, die zweite die 

Anzahl der differenzen. die Anzahl der differenzen ist 

auf der linken treppe die umfangszahl. Auf der rechten 

treppe ist die Anzahl der identitäten die umfangszahl. 

– hegels »umkehrung«…

60

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0. 0  0

                      0. 1  b

                  b       b
               1. 2  A    0. 2  c

           b       b       b
           A       c       c
        2. 3  A    1. 3  A    0. 3  d

    b       b       b       b
    A       c       c       c
    A       A       d       d
 3. 4  A    2. 4  A    1. 4  A    0. 4  e
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doppel-treppe 
in ziffern
erst die doppel-treppe, also die supersymmetrische 

struktur, garantiert die möglichkeit von Ausdrücken wie 

AA + B, 2.0 + 0.1 oder wie AA + BA, 2.0 + 1.2. – ob es 

ein spiegel-universum gibt? jedenfalls ermöglicht die 

arithmetische spiegel-struktur die erklärung von phä-

nomenen in dem universum, in dem wir leben

61

             0. 0       0. 0

             0. 1       1. 0

         1. 2   0. 2       2. 0   2. 1

     2. 3   1. 3   0. 3       3. 0   3. 1   3. 2

 3. 4   2. 4   1. 4   0. 4       4. 0   4. 1   4. 2   4. 3



Walkin' 143

04
	

V
o

r
		d

e
r

		a
b

r
e

is
e

positiv und 
negativ reChts
positive und negative ganze zahlen für die rechte trep-

pe bis zur vier in konstruktiver darstellung

62

	 –	 A A A A   – A A A – b   – A A – b c   – A – b c d

 –	 A A A    – A A – b    – A – b c

 –	 A A     – A – b

 –	 A

  0

  A

  A A       A b

  A A A      A A b      A b c

  A A A A     A A A b     A A b c     A b c d
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positiv und 
negativ links
positive und negative ganze zahlen bis zur vier für die 

linke treppe in elementendarstellung

63

	 – b – A A A   – b c – A A   – b c d – A   – b c d e

          – b – A A    – b c – A    – b c d

                   – b – A     – b c

                            – b

                             0

                             b

                     b A      b c

            b A A      b c A     b c d

   b A A A     b c A A     b c d A    b c d e



aliCe´s  welt

positive und negative ganze zahlen bis zur vier für die 

rechte und die linke treppe in zifferndarstellung

 

 

64

 – 3. – 4   – 2. – 4   – 1. – 4   0. – 4       – 4. 0   – 4. – 1   – 4. – 2   – 4. – 3

       – 2. – 3   – 1. – 3   0. – 3       – 3. 0   – 3. – 1   – 3. – 2

             – 1. – 2   0. – 2       – 2. 0   – 2. – 1

                   0. – 1       – 1. 0

                    0. 0       0. 0

                    0. 1       1. 0

               1. 2    0. 2       2. 0    2. 1

         2. 3     1. 3    0. 3       3. 0    3. 1     3. 2

   3. 4     2. 4     1. 4    0. 4       4. 0    4. 1     4. 2     4. 3 Walkin' 145
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im anderen land



25

Ein Mönch fragte: 

»Was Wisst ihr über den herbst zu sagen, 

Wenn die bäume dürr Werden und die blätter 

fallen?«

Yün-men antWortete: »Jetzt zeigt der gol-

dene Wind sein Wahres Wesen.«

Aussprüche und Verse 
der Zen-Meister



Walkin' 148

05
	

im
		a

n
d

e
r

e
n

		l
a

n
d

SpiElrEgEln 
für die Graphiken 65 bis 80 –

die Pfeile führen von den ersten summanden über die 

zwischensummen zu den summen. schwarze Pfeile mar-

kieren rechts Vermehrungen, rote Pfeile ersetzungen. 

schwarze Pfeile markieren links ersetzungen, rote Pfei-

le Vermehrungen.

die anfänglichen zweiten summanden sind kursiv ge-

setzt. 

zahlen, die von der jeweils anderen seite – also von der 

linken treppe in die rechte oder von der rechten trep-

pe in die linke – transponiert werden, erhalten einen 

stern.

zahlen, die konvertiert werden, erhalten einen Punkt.

roter stern zeigt an, dass die bewegung – transpo-

sition – von rechts nach links erfolgt. schwarzer stern, 

dass sie von links nach rechts durchgeführt wird.

schwarzer Punkt zeigt an, dass differenzen in identi-

täten konvertiert werden. roter Punkt, dass identitäten 

in differenzen überführt werden. 

die gleichungen sind jeweils in den einzelnen arbeits-

schritten aufgestellt. in den gleichungen 66, 68, 74 

und 80 wurden mehrere schritte kontrahiert.

gleichungstexte in grau. aufgliederung in die Plafonds 

Schwarz und Rot aus den graphiken ersichtlich.

25
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 1.0 + 1.0
= 2.0

65

             0. 1   1. 0

         1. 2   0. 2   2. 0   2. 1

     2. 3   1. 3   0. 3   3. 0   3. 1   3. 2

 3. 4   2. 4   1. 4   0. 4   4. 0   4. 1   4. 2   4. 3
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 1.0 + 3.0
= 4.0

66

             0. 1   1. 0

         1. 2   0. 2   2. 0   2. 1

     2. 3   1. 3   0. 3   3. 0   3. 1   3. 2

 3. 4   2. 4   1. 4   0. 4   4. 0   4. 1   4. 2   4. 3
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 0.1 + 0.1
= 0.2

67

             0. 1   1. 0

         1. 2   0. 2   2. 0   2. 1

     2. 3   1. 3   0. 3   3. 0   3. 1   3. 2

 3. 4   2. 4   1. 4   0. 4   4. 0   4. 1   4. 2   4. 3
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 0.1 + 0.3
= 0.4

68

             0. 1   1. 0

         1. 2   0. 2   2. 0   2. 1

     2. 3   1. 3   0. 3   3. 0   3. 1   3. 2

 3. 4   2. 4   1. 4   0. 4   4. 0   4. 1   4. 2   4. 3
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 1.0 + 0.1  •
=  1.0 + 1.0

= 2.0 

69

              •
             0. 1   1. 0

         1. 2   0. 2   2. 0   2. 1

     2. 3   1. 3   0. 3   3. 0   3. 1   3. 2

 3. 4   2. 4   1. 4   0. 4   4. 0   4. 1   4. 2   4. 3
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 2.0 + 0.1 *
= 2.1

70

              *
             0. 1   1. 0

         1. 2   0. 2   2. 0  2. 1

     2. 3   1. 3   0. 3   3. 0   3. 1   3. 2

 3. 4   2. 4   1. 4   0. 4   4. 0   4. 1   4. 2   4. 3
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 1.0 + 2.1
= 1.0 + 1.0

= 2.0

 2.0 + 0.1 *
= 2.1

71

              *
             0. 1   1. 0

         1. 2   0. 2   2. 0  2. 1

     2. 3   1. 3   0. 3   3. 0   3. 1   3. 2

 3. 4   2. 4   1. 4   0. 4   4. 0   4. 1   4. 2   4. 3
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 1.0 + 3.2
= 1.0 + 1.0

= 2.0

 2.0 + 0.1 *
= 2.1

 2.1 + 0.1  •
= 2.1 + 1.0

= 3.1

72

             • *
             0. 1   1. 0

         1. 2   0. 2   2. 0  2. 1

     2. 3   1. 3   0. 3   3. 0   3. 1   3. 2

 3. 4   2. 4   1. 4   0. 4   4. 0   4. 1   4. 2   4. 3
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 2.1 + 3.2
= 2.1 + 1.0

= 3.1

 3.1 + 0.1 *
= 3.2

 3.2 + 0.1  •
=  3.2 + 1.0

= 4.2

73

             • *
             0. 1   1. 0

         1. 2   0. 2   2. 0   2. 1

     2. 3   1. 3   0. 3   3. 0   3. 1  3. 2

 3. 4   2. 4   1. 4   0. 4   4. 0   4. 1   4. 2   4. 3
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 3.0 + 1.3
= 3.0 + 1.0

= 4.0

 4.0 + 0.3 *
= 4.3

74

             0. 1   1. 0

         1. 2   0. 2   2. 0   2. 1

              *
     2. 3   1. 3   0. 3   3. 0   3. 1   3. 2

 3. 4   2. 4   1. 4   0. 4   4. 0  4. 1  4. 2  4. 3
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 0.1 + 1.0  • 
= 0.1 + 0.1

= 0.2

75

                 • 
             0. 1   1. 0

         1. 2   0. 2   2. 0   2. 1

     2. 3   1. 3   0. 3   3. 0   3. 1 3. 2

 3. 4   2. 4   1. 4   0. 4   4. 0   4. 1   4. 2   4. 3
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 0.2 + 1.0 *
= 1.2

76

                 * 
             0. 1   1. 0

         1. 2  0. 2   2. 0   2. 1

     2. 3   1. 3   0. 3   3. 0   3. 1 3. 2

 3. 4   2. 4   1. 4   0. 4   4. 0   4. 1   4. 2   4. 3
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 0.1 + 1.2
= 0.1 + 0.1

= 0.2

 0.2 + 1.0  *
= 1.2

77

                 * 
             0. 1   1. 0

         1. 2  0. 2   2. 0   2. 1

     2. 3   1. 3   0. 3   3. 0   3. 1 3. 2

 3. 4   2. 4   1. 4   0. 4   4. 0   4. 1   4. 2   4. 3



Walkin' 162

05
	

im
		a

n
d

e
r

e
n

		l
a

n
d

 0.1 + 2.3
= 0.1 + 0.1

= 0.2

 0.2 + 1.0  *
= 1.2

 1.2 + 1.0   •
= 1.2 + 0.1

= 1.3

78

                 *  • 
             0. 1   1. 0

         1. 2  0. 2   2. 0   2. 1

     2. 3   1. 3   0. 3   3. 0   3. 1 3. 2

 3. 4   2. 4   1. 4   0. 4   4. 0   4. 1   4. 2   4. 3
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 1.2 + 2.3
= 1.2 + 0.1

= 1.3

 1.3 + 1.0  *
= 2.3

 2.3 + 1.0   •
= 2.3 + 0.1

= 2.4

79

                 *  • 
             0. 1   1. 0

         1. 2   0. 2   2. 0   2. 1

     2.3  1. 3   0. 3   3. 0   3. 1 3. 2

 3. 4   2. 4   1. 4   0. 4   4. 0   4. 1   4. 2   4. 3
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 0.3 + 3.1
= 0.3 + 0.1

= 0.4

 0.4 + 3.0  *
= 3.4

 

 

80

             0. 1   1. 0

         1. 2   0. 2   2. 0   2. 1

                 * 
     2. 3   1. 3   0. 3   3. 0   3. 1 3. 2

 3. 4  2. 4  1. 4  0. 4   4. 0   4. 1   4. 2   4. 3
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ZEN. Aussprüche und Verse der Zen-Meister. Gesam-

melt von Peter Weber-Schäfer. Insel Verlag Frankfurt am 

Main 1995. 26, 36

DAISETZ T. SUZUKI. Zen und die Kultur Japans. Der 

Geist des Zen in Dichtung und Malerei, Theater, Tee-Weg, 

Garten- und Baukunst, Philosophie und den Kampfküns-

ten Japans. (Zen and Japanese Culture. 1959) Aus dem 

Englischen von Jochen Eggert. Otto Wilhelm Barth Ver-

lag. Scherz Verlag Bern München Wien 1994. 11, 12

☆

Jörg Döring / Erhard Schütz. Benn als Reporter: »Wie 

Miss Cavell erschossen wurde«. Universitätsverlag Sie-

gen – universi 2007. info@universi.uni-siegen.de

☆

Charles Bukowski. Der Mann mit der Ledertasche. Ro-

man. (Post Offi ce. 1971) Deutsch von Hans Hermann. 

Kiepenheuer & Witsch Köln 2004

J. D. Salinger. Der Fänger im Roggen. (The Catcher in 

the Rye. 1945) Deutsch von Eike Schönfeld. Kiepenheu-

er & Witsch Köln 2003

Truman Capote. Die Grasharfe. Roman. (The Grass Harp. 

1951) Aus dem Amerikanischen von Annemarie Seidel 

und Friedrich Podszus. Neu durchgesehen von Birgit 

Krückels. Kein & Aber AG Zürich 2006

☆

»Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob man beweisen 

kann, dass etwas existiert, oder man auch in der Lage 

ist, es zu konstruieren. Turing hat die Existenz einer 

universalen Turingmaschine bewiesen, indem er den 

Weg zu ihrer Konstruktion angab… Damit sage ich also, 

dass es eine Turingmaschine gibt, die mit einem Band 

arbeitet, das nur die Ziffern 0  und 1  enthält und in 

der Lage ist, jede beliebige andere Turingmaschine zu 

imitieren. Diese sogenannte universale Turingmaschine 

ist wie alle Turingmaschinen als eine Folge von Quin-

tupeln beschreibbar…: augenblicklicher Zustand, gele-

senes Symbol, nächster Zustand, geschriebenes Symbol, 



Richtung der Bandbewegung…«

JOSEPH WEIZENBAUM

»Es zeigte sich, dass die Hauptschwierigkeit… darin 

bestand, dass zu dieser Zeit nicht klar war, was un-

ter einem effektiven Prozess  zu verstehen sei… Tu-

ring überwand diese Schwierigkeit, indem er ein Gerät 

erfand, das schliesslich zum Grundstein der modernen 

Theorie der Berechnung wurde. – Indem er die Schritte 

modellierte, die man beim Durchführen einer Berech-

nung durchläuft, führte er einen Begriff ein, den wir 

heute Algorithmus nennen…«

JOHN CASTI

Joseph Weizenbaum. Die Macht der Computer und die 

Ohnmacht der Vernunft. (Computer Power and Human 

Reason. From Judgement to Calculation. W.H. Freeman 

and Company 1976) Übersetzt von Udo Rennert. Suhr-

kamp Verlag Frankfurt am Main 1978. 93, 92

John Casti. Die grossen Fünf. Mathematische Theorien, 

die unser Jahrhundert prägten. (Five Golden Rules. 

John Wiley & Sons Inc New York 1996) Aus dem Ameri-

kanischen von Gisela Menzel und Benno Zimmermann. 

Birkhäuser Verlag Basel Boston Berlin. 131

☆

»Mich verwirrten immer Worte wie heilig, ruhmreich 

und Opfer und der Ausdruck umsonst. Wir hatten sie 

manchmal im Regen stehend beinahe ausser Hörwei-

te vernommen, so dass nur die lautesten Worte durch-

drangen, und hatten sie auf Proklamationen gelesen, 

die von Zettelanklebern über andere Proklamationen 

angeklebt wurden, noch und noch, und ich hatte nichts 

Heiliges gesehen und die ruhmreichen Dinge waren 

ohne Ruhm und die Blutopfer waren wie die Schlacht-

höfe in Chicago, wenn das Fleisch zu nichts benutzt, 

sondern nur begraben wurde. Es gab viele Worte, die 

man nicht mit anhören konnte, und schliesslich hatten 

nur noch Ortsnamen Würde. Mit gewissen Zahlen war es 

dasselbe, und mit gewissen Daten, und diese mit den 

Ortsnamen zusammen war alles, was man sagen konnte, 

so dass es etwas bedeutete. Abstrakte Worte wie Ruhm, 

Ehre, Mut oder heilig waren obszön neben konkreten 

Namen von Dörfern, Nummern von Strassen, Namen von 

Flüssen, Nummern von Regimentern und Daten. Gino 

war Patriot, darum sagte er manchmal Dinge, die uns 

trennten…«

ERNEST HEMINGWAY
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ERNEST HEMINGWAY. In einem andern Land. Roman. 

(A Farewell to Arms. Charles Scribner´s Sons New York 

1929.) Einzig autorisierte Übertragung ins Deutsche 

von Annemarie Horschitz-Horst. Rowohlt Taschen-

buch Verlag GmbH Reinbek bei Hamburg 1999. 214-

215

  

☆

BRIAN GREENE. Das elegante Universum. Superstrings, 

verborgene Dimensionen und die Suche nach der Welt-

formel. (The Elegant Universe. Superstrings, Hidden Di-

mensions, and the Quest for the Ultimate Theory. W.W. 

Norton & Company New York 1999) Aus dem Amerika-

nischen von Hainer Kober. Siedler Verlag Berlin. In der 

Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH 2000

Chinesische und Japanische Kalligraphie aus zwei Jahr-

tausenden. Die Sammlung Heinz Götze Heidelberg. 

 Bearbeitet von Shigemi Komatsu und Kwan S. Wong. 

Unter Mitwirkung von Fumiko E. Cranston. Mit Beiträgen 

von Gisela Armbruster, Helmut Brinker, Doris  Croissant, 

Lothar Ledderose, Misako Wakabayashi-Oh, Gisela Pau-

se-Chang und Irmtraud Schaarschmidt- Richter. Heraus-

gegeben und eingeleitet von Heinz Götze. Prestel-Ver-

lag München 1987

HOWARD BLOOM. Global Brain. Die Evolution sozialer 

Inteligenz. Aus dem Amerikanischen und mit einem 

Nachwort von Florian Rötzer. Deutsche Verlags-Anstalt 

GmbH Stuttgart 1999

 

HEIKO KLEVE. Die Sozialarbeit ohne Eigenschaften. 

Fragmente einer postmodernen Professions- und Wis-

senschaftstheorie Sozialer Arbeit. Lambertus-Verlag 

Freiburg im Breisgau 2000 

HEIKO KLEVE. Ambivalenz, System und Erfolg. Provoka-

tionen postmoderner Sozialarbeit. Carl-Auer-Systeme. 

Carl-Auer Verlag Heidelberg 2007

BERNHARD MITTERAUER. Architektonik. Entwurf einer 

Metaphysik der Machbarkeit. Geleitwort von Heinz von 

Foerster. Christian Brandstätter Verlag & Edition Wien 

1989

BERNHARD J. MITTERAUER. Verlust der Selbst-Grenzen. 

Entwurf einer interdisziplinären Theorie der Schizo-

phrenie. Springer Wien New York. Springer-Verlag Wien 

2005
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BERNHARD J. MITTERAUER. Therapie von Entschei-

dungskonfl ikten. Das Volitronics-Prinzip. Springer Wien 

New York. Springer-Verlag Wien 2007

  

☆

»Das Problem ist die Geschichte selbst, und ob sie et-

was bedeutet oder nicht, muss die Geschichte nicht 

sagen… – Plötzlich versteht er, dass der Trick darin be-

steht, langsam voranzugehen, langsamer, als er je mit 

Worten umgegangen ist.«

PAUL AUSTER 

»Das Licht. Es war immer wieder das Licht. Es kam wie 
ein weisser Schaum vom Horizont hereingefl ogen, zwi-
schen dem tiefen Blau des Meeres und dem helleren des 
Himmels; es kam herangefl ogen, atemlos und tiefster 
Atem zugleich, Leuchten und Refl ex in einem, einfaches 
uraltes Glück, so hell zu sein, so zu schimmern, so ohne 
alle Substanz zu schweben…«
ERICH MARIA REMARQUE

Paul Auster. Die New York – Trilogie. (City of Glass. 1985 

/ Ghosts. 1986 / The Locked Room. 1986. Sun & Moon 

Press Los Angeles) Deutsch von Joachim A. Frank. Ro-

wohlt Taschenbuch Verlag GmbH Reinbek bei Hamburg 

1998. 9, 196-197

Erich Maria Remarque. Arc de Triomphe. 1945. Verlag 

Kiepenheuer & Witsch Köln 2001. 214

  

☆

In »Gli indifferenti« zeigte Alberto Moravia das Schick-

sal von Leuten, die sich nicht von fi xierten Identitäten 

lösen können oder von dem Wunsch nach solchen 

 Fixierungen. 

ALBERTO MORAVIA. Die Gleichgültigen. (Gli indifferenti. 

1929. Alpes Milano) Aus dem Italienischen von  Tobias 

Eisermann. btb-Verlag, Verlagsgruppe Random House 

GmbH München 2004

  

☆
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AKIRA KUROSAWA. Rashomon. 1950. DAIEI CO LTD. 

Süddeutsche Zeitung | Cinemathek. DVD. Süddeutsche 

Zeitung Sendlinger Strasse 8 80331 München

Los Siete Samurais de AKIRA KUROSAWA. Una produc-

ción TOHO de 1954. DVD. SOGEDASA C/Miguel Hernán-

dez 81-87 Polígono Pedrosa L´Hospitalet de Llobregat 

08908 Barcelona 
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