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„Laßt sehen, ob nicht die Löwin zärtlich brüllen lernt! – “   

	  

Friedrich	  Nietzsche,	  Nachgelassene	  Fragmente	  
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„Fruchtbarkeit verpflichtet, sagte die Katze als sie 13 Junge warf.“ 

	  

Friedrich	  Nietzsche,	  Brief	  an	  Wagner	  
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V O RW O R T 	   U N D 	   D A N K 	   	   	   	   	   	   	   	   	  

„Und	  wie	  ertrüge	  ich	  es	  Mensch	  zu	  sein,	  
wenn	  der	  Mensch	  nicht	  auch	  Dichter	  und	  Räthselrather	  

und	  Erlöser	  des	  Zufalls	  wäre?“	  
	  

Friedrich	  Nietzsche,	  Also	  sprach	  Zarathustra	  
	  

	  
	  
Es	   ist	   kein	  Geheimnis,	   dass	  meine	   aktive	   Studienzeit	   schon	   ein	  wenig	   zurückliegt;	   das	  

Leben	   hielt	   andere	   Aufgaben	   bereit.	   Nietzsches	   Denken	   blieb	  mir	   stets	   ein	  wertvoller	  

Begleiter:	   Er	   hat	   brisante	  Mitteilungen	   für	   die	  Menschen	   unserer	   Zeit,	   er	   ist	   aktueller	  

denn	   je,	   seine	   Philosophie	   birgt	   etwas,	   das	   über	   unsere	   Zukunft	   entscheiden	   könnte.	  

Geraume	  Zeit	  hegte	  ich	  den	  Verdacht,	  dass	  Nietzsches	  Ausnahme-‐Sein	  etwas	  kultivierte,	  

das	  den	  direkten	  Zugang	  zu	  seiner	  Philosophie	  entsiegelt;	  und	  ein	  Vorgefühl	  davon,	  ganz	  

nah	  davor	  zu	  stehen:	  Die	  Schleier,	  die	  mich	  von	  ihm	  trennten,	  rissen	  mit	  einem	  Mal	  im	  

Februar	   2017:	   Bei	   erneuter	   Lektüre	   seines	  Ecce	  Homo	   fiel	  mir	  mit	   ungeahnter	  Macht	  

jene	  Einsicht	  über	  Nietzsches	  Philosophie	  zu,	  der	  jede	  Priorität	  einzuräumen	  war,	  um	  sie	  

zu	   Papier	   zu	   bringen.	   -‐	   Ich	   gebe	   zu:	   meine	   klugen	   und	   stolzen	   schwarzgefiederten	  

Freunde	  hatten	  keinen	  kleinen	  Anteil	  daran.	  Wiesen	  sie	  auf	  etwas	  hinaus,	  das	  Nietzsche	  

in	  seiner	  ursprünglich-‐natürlichen	  wie	  in	  seiner	  nobilitierten	  Form	  der	  Philosophie,	  der	  

Kultur,	  vor	  allem	  aber:	  dem	  Menschen	  zurückgewinnen	  wollte?	   -‐	  Kurzum:	  Der	  Access-‐

Code	  zu	  Nietzsches	  Denken,	  Werk,	  Leben	  und	  Mission	  war	  entdeckt:	  der	  Instinkt.	  Dieser	  

Zufall	   und	  Einfall	   schien	  es	  mir	  wert,	   ihn	   in	   seinen	   spannenden	  Einsichten	  und	   seiner	  

zukunftsweisenden	  Dimension	  das	  Licht	  der	  akademischen	  Welt	  zu	  erblicken	  zu	  lassen.	  	  

	  

Dank	  an	  meine	  Lehrer	  

Ich	  sehe	  es	  als	  großes	  Vorrecht	  an,	  solche	  geistigen	  Väter	  meines	  Denkens	  und	  meiner	  

Dissertation	  gehabt	  zu	  haben	  –	  und	   immerhin:	   so	  viele!	   Ihnen	  allen	  verdanke	   ich	  sehr	  

wertvolle	  Meme;	  dazu	  die	  Ansteckung	  mit	  der	  Begeisterung	  für	  das	  Denken,	  auch	  wenn	  

ich	  diese	  Schrift	  letztlich	  ganz	  ohne	  jede	  äußere	  Einwirkung	  verfasst	  habe	  –	  sodass	  auch	  

alle	   freigesprochen	   sind	   davon,	   hierfür	   Verantwortung	   übernehmen	   zu	   müssen.	  

Tatsächlich	  würde	  es	  mich	  aber	  doch	  sehr	  freuen,	  wenn	  sie	  stolz	  auf	  mich	  wären	  –	  denn	  

ihnen	   -‐	   meinen	   Professoren	   und	   Lehrern	   ist	   es	   zu	   verdanken,	   dass	   ich	   mir	   so	   große	  

Freude	  an	  der	  philosophischen	  Weltschau	  gewann.	  	  



	   V O R W O R T 	   U N D 	   D A N K 	   	  

	  

12	  

Friedrich	   Nietzsche	   selbst	   zum	   Lehrer	   gehabt	   zu	   haben	   –	   durch	   sein	   Werk,	   seine	  

Notizen,	  sein	  stolzes	  Wesen	  sehe	  ich	  als	  großes	  Geschenk	  meines	  Lebens	  an	  –	  zumal,	  da	  

er	  mir	  bereits	   in	  sehr	   jungen	   Jahren	  begegnete	  und	  mein	  Werden	  mitformte.	  Er	  zeigte	  

mir	  die	  fröhliche	  Freiheit	  über	  den	  Dingen	  und	  die	  Schönheit	  des	  Denkens.	  

	  

Von	   meinen	   universitären	   Lehrern	   war	   mir	   jeder	   in	   seiner	   Disziplin	   ein	   Stern	   und	  

Wegweiser	  im	  philosophischen	  Kosmos:	  

	  

Prof.	   Peter	   Kampits	   danke	   ich	   zuvorderst	   für	   seine	   hervorragenden	   Heidegger-‐

Vorlesungen;	  er	  verstand	  es	  auf	  unkonventionelle	  Weise,	  Heideggers	  Philosophie	  auf	  die	  

Erde	   zu	   stellen,	   und	   ihr	   jene	   Bodenhaftung	   angedeihen	   zu	   lassen,	   die	   es	   für	   ein	  

lebenspraktisches	  Momentum	  auf	  Heideggers	  Denkwegen	  braucht.	  Kampits’	  Nachdruck	  

und	   sein	   denkerisches	   Geschick	   beim	   Auf-‐den-‐Grund-‐Gehen	   von	   philosophischen	  

Fragen,	   seine	   intellektuelle	   Quick	   Wittedness	   wie	   seine	   natürliche	   rhetorische	   Macht	  

zeichneten	   ihn	  als	  Lehrer	  ebenso	  aus	  wie	  als	  öffentlichen	  Denker.	  Diese	  Auszeichnung	  

gilt	  auch	  für	   ihn	  als	  Dekan:	  für	  seinen	  redlichen	  Kampf	  für	  die	  Philosophie	  insgesamt	  -‐	  

damit	  sie	  ihre	  Würde	  erhalte	  und	  nicht	  völlig	  der	  Verwissenschaftlichung	  anheim	  falle	  -‐,	  

seine	  Weitsicht,	  sein	  offenes	  Ohr,	  seine	  Diplomatie,	  seine	  rasche	  Umsetzungskraft,	  seine	  

Hinterfragung	   von	   Regelwerken	   sowie	   seine	   vorbildliche	   Résistance	   gegen	   die	  

Bürokratie.	   Ich	   schätzte	   es	   sehr,	   dass	   er	   auch	   nach	   dieser	   Ära	   seinen	   Studenten	   mit	  

diesem	  Einsatz	  begegnete.	  Im	  Moment	  wünsche	  ich	  ihm	  das	  Allerbeste	  für	  seine	  rasche	  

vollständige	  Genesung	  und	  seine	  baldige	  Rückkehr	  an	  die	  Universität!	  

	  

Prof.	  Konrad	  Paul	  Liessmann:	  Wer	   könnte	   spannendere,	  mitreißendere,	   distinguiertere	  

Lehrveranstaltungen	  zu	  Kierkegaard	  und	  Nietzsche	  halten?	  Sein	  Sinn	   für	  Dramaturgie,	  

stets	  elegant	  und	  pointiert	  zu	  dem	  Bedenkenswerten	  einer	  jeden	  Philosophie	  zu	  führen	  

und	   ob	   der	   klugen,	   oft	   listigen	   Fragen	   immer	   ein	  Weiterdenken	   zu	   entfachen,	   ließen	  

seine	   Veranstaltungen	   stets	   zu	   einem	   Fest	   des	  Denkens	  werden.	   Oft	  war	   der	   kreative	  

Geist	   aufgefordert,	   seine	  Saturnalien	  zu	   feiern:	  Denn	  Liessmanns	  Festordnung	  enthielt	  

nicht	  nur	  die	  strukturierten	  philosophischen	  Koordinaten,	  sondern	  auch	  die	  Einladung	  

zur	   Virtuosität,	   sich	   über	   bislang	   Gedachtes	   zu	   erheben	   und	   kühn	   hinausdenken.	   Er	  

selbst	  war	  –	  und	  ist	  -‐	  	  Meister	  dieser	  Disziplin.	  Und	  damit	  Vorbild	  und	  Anstifter,	  sich	  auf	  
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artistische	  und	  mutige	  Weise	  neue	  Geistesgegenden	  zu	  erobern.	  Ich	  danke	  ihm	  sehr	  für	  

die	  ästhetische	  Darreichung	  seiner	  Philosophie.	  	  	  	  

	  

Jene	  Besucher,	  von	  denen	  Heidegger	  erzählt,	  dass	  sie	  einst	  zu	  Heraklit	  kamen,	  um	  einen	  

Philosophen	   –	   live	   -‐	   beim	  Philosophieren	   zu	   erleben,	  wären	  2500	   Jahre	   später	   an	  der	  

Akademie	  der	  bildenden	  Künste	  in	  Wien	  durchaus	  auf	   ihre	  Rechnung	  gekommen:	  Dort	  

verstand	  sich	  Prof.	  Peter	  Sloterdijk	  auf	  die	  Kunst	  in	  jeweils	  3-‐stündiger	  freier	  Rede	  über	  

Gott,	   die	  Welt	   und	   unerhörte	   Dinge	   zu	   konferieren:	   denn	   Philosophie	  müsse	   sich	  mit	  

allem	   beschäftigen.	  Wagte	   ich	   es,	   in	   seinen	  pneumatischen	  Fluss	  mit	   einer	   Frage	   oder	  

Anmerkung	  feine	  Wirbel	  zu	  bringen,	  so	  entstanden	  nicht	  selten	  jene	  sparkling	  moments,	  

aus	  denen	  überraschende	  Ein-‐	  und	  Zusammensichten	  aufbrausten.	  Als	  er	  dann	  drohte:	  

„Ich	   werde	   Sie	   jetzt	   ins	   kalte	   Wasser	   werfen!“	   war	   gefragt	   neben	   den	   Modi	   der	  

Fortbewegung	  von	  denen	  Zarathustra	  kündet	  auch	  noch	  das	  Schwimmen	  und	  Tauchen	  

zu	   lernen	   –	   um	   sich	   in	   allen	   Sphären	   noch	   zurechtzufinden.	   Jeder	   weiß,	   welchen	  

Athletismus	   Sloterdijk’sche	   Gewässer	   herausfordern.	   Er	   vertraute	   mir	   das	  

Begleitseminar	  an.	  Ich	  danke	  ihm	  für	  sein	  philosophisches	  Navy-‐SEALs	  Training	  ebenso	  

wie	   für	   sein	  Weltsammelstelle-‐sein	  und	  das	  Überbringen	   ihrer	   auserlesenen	  Destillate;	  

für	  die	  Methexis	  an	  seinem	  sehr	  hohen	  und	  sehr	  weiten	  Wissen	  samt	  aktuellem	  Anklang;	  

und	  für	  seinen	  trefflich	  süffisanten	  Humor!	  	  	  

	  

Prof.	   Robert	   Pfaller	   danke	   ich	   für	   eine	   ganz	   große	  menschliche	   Qualität:	   Obwohl	   wir	  

einander	  nicht	  kennen,	  hat	  er	  sich,	  als	  die	  Zeit	  gerade	  drängte,	  spontan	  bereit	  erklärt,	  die	  

Rolle	  des	  zweiten	  Gutachters	  zu	  übernehmen.	  Das	  hat	  mich	  sehr	  gefreut!	  Dies	  gilt	  auch	  

für	   Prof.	   Liessmann,	   dessen	   unkomplizierte	   und	   sofortige	   Zusage	   ebenfalls	   alles	   sehr	  

erleichtert	   hat!	   Prof.	   Giselher	   Guttmann	   danke	   herzlich	   ich	   für	   die	   liebenswürdige	  

Übersendung	  ergänzenden	  Materials.	  

	  

Mein	   weiterer	   großer	   Dank	   gilt	   auch	   einigen	   nicht	   mehr	   unter	   uns	   Weilenden:	   Prof.	  

Benedikt,	  der	  den	  Mut	  besaß,	  abtrünnige	  Themen	  für	  die	  Philosophie	  zu	  gewinnen,	  	  Prof.	  

Heintel,	   der	   heiter	   über	   Nietzsche	   und	   Tristram	   Shandy	   dozierte,	   Prof.	   Kremser	   von	  

Kulturanthropologie,	  dessen	  Feldforschung	  bei	  Indigen	  mir	  immer	  von	  großem	  Wert	  für	  

die	   Philosophie	   schien,	   sowie	   Prof.	   Rupert	   Riedl,	   Österreichs	   Ausnahme-‐Biologen	   und	  

Evolutionsforscher,	   dessen	   umfassendes	   Wissen	   wie	   sein	   Genius,	   sein	   ökologischer	  
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Einsatz	  wie	   seine	  Menschlichkeit	  mir	   immer	   lebendig	  bleiben.	  Auf	  nicht-‐akademischer	  

Seite	  gilt	  dieser	  Corbin	  Harney,	  dem	  geistigen	  Oberhaupt	  der	  Newe,	  dessen	  Weisheit	  und	  

Wissen	  über	  die	  Natur	   ich	  ebenso	  schätzte	  wie	  seinen	  –	  damals	  erfolgreichen	  –	  Kampf	  

gegen	  Nuklearwaffentests.	  

	  

Dennoch	  braucht	  es	  noch	  mehr	  	  .	  .	  	  

Insofern	   danke	   ich	   ganz	   herzlich	  meinem	   Freund	  Wilfried,	   dass	   ich	   ihm	  während	   des	  

Schreibens	  meiner	  Dissertation	  1000	  Aufgaben	  überantworten	  durfte	  –	  die	  er	  alle	  mit	  

Bravour	  gemeistert	  hat!	  Das	   ist	  eine	  wertvolle	  Erfahrung	  und	  stellt	  kein	  unerhebliches	  

praktisches	  Wissen	   für	   die	   Zukunft	   dar.	  Meiner	  Mutter	   danke	   ich	   sehr,	   dass	   sie	  mein	  

Vorhaben	  in	  jeder	  Hinsicht	  unterstützt	  hat	  –	  und	  mir	  trotz	  ihres	  hohen	  Arbeitspensums	  

ein	   paar	   überraschend	   vorwärtsbringende	   Telefonate	   gewährt	   hat!	   Meinem	   Bruder	  

Markus	  danke	  ich	  für	  seinen	  Crash-‐Kurs	  im	  Formatieren,	  Angela	  für	  den	  Native-‐Speaker	  

Re-‐Check	  des	  Abstracts.	  Und	  natürlich	  meinen	  gefiederten	  Freunden:	  für	  ihre	  Lehr-‐	  und	  

Meisterstücke	   in	  rabenschwarzer	  Philosophie!	  Last	  but	  not	   least	  danke	   ich	  dem	  Savior	  

dieser	   Dissertation,	   dem	   IT-‐Experten	   Ingo	   Schittra,	   dem	   es	   nach	   dem	   fatalen	   Angriff	  

eines	   Trojaners	   und	   dem	   folgenden	   Blackout	   des	   MacBooks	   gelang,	   alle	   Daten	   zu	  

sichern.	  	  

	  

Deren	  allen	  und	  dessen	  allem	  bedurfte	  es	  für	  den	  „Stolz	  des	  Ausnahmemenschen“.	  	  
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E I N L E I T U N G 	  

„Mein	  Vorrecht	  ist,	  die	  höchste	  Feinheit	  
	  für	  alle	  Zeichen	  gesunder	  Instinkte	  zu	  haben.“	  

	  
Friedrich	  Nietzsche,	  Ecce	  Homo	  

	  
	  

„Große	  Dinge	  verlangen,	  dass	  man	  von	  ihnen	  schweigt	  oder	  groß	  redet:	  groß,	  das	  heißt	  

mit	   Unschuld,	   -‐	   cynisch.“1	  Diesen	   lapidaren	   Auftakt	   notiert	   Nietzsche	   1888	   für	   die	  

Vorrede	  seines	  geplanten	  Werks	  Der	  Wille	  zur	  Macht.	  Er	  hat	   jeden	  Grund	  hierzu:	  denn	  

immerhin	  will	   er	   in	  diesem	  von	  der	  Heraufkunft	  des	  Nihilismus	  künden;	  doch	  gilt	  der	  

Leitsatz	   im	  Grunde	   für	   sein	   gesamtes	  Werk:	  Wenn	  Nietzsches	   Züngeln	   des	   Federkiels	  

hier	  die	  Unschuld	  betont,	  so	  weist	  dies	  auf	  seine	  Perspektive	  jenseits	  von	  Gut	  und	  Böse	  

hinaus,	  auch	   jenseits	  wissenschaftlicher,	   sozialer	  und	  politischer	  Paradigmen;	  wenn	  er	  

cynisch	  sagt,	   so	  betont	  dies	  seine	  Unabhängigkeit,	   seine	  Freiheit	  über	  den	  Dingen,	  wie	  

sie	   sich	   einst	   die	   Kyniker	   gewährten;	   auch,	   dass	   seine	   Feder	   spitz	   ist	   und	   er	   sich	  mit	  

„Mund	  und	  Feder“	  auf	  das	  „Waffenhandwerk“	  versteht.2	  Die	  Freiheit,	  die	  sich	  Nietzsche	  

als	   Philosoph	   und	  Mensch	   nimmt,	   liegt	   jenseits	   jeglicher	   Konventionen	   und	   Systeme:	  

Systematikern	  misstraut	  er	  und	  geht	  ihnen	  aus	  dem	  Weg.3	  Wie	  also	  findet	  man	  den	  Weg	  

zu	  ihm?	  Zu	  seinem	  Zutrauen,	  im	  doppelten	  Sinn	  des	  Wortes?	  Zu	  seiner	  Philosophie,	  die	  

wie	   er	   selbst	   nicht	   verwechselt	   werden	   will?	   Zu	   einer	   vornehmen	   Dar-‐	   und	  

Weiterreichung	  und	  Anwendung	  seines	  Wissens,	  wie	  es	  die	  intellektuelle	  Redlichkeit	  im	  

Umgang	  mit	  Nietzsche	  erfordert?	  –	  Wurde	  nicht	  die	  einfache,	  brillante	  Wortwahl	  seiner	  

Schriften	   zu	   oft	   unnötig	   verkompliziert	   und	   mit	   Unverstand	   neugeboren?	   Sind	   seine	  

Gedanken	  und	  Werke	  nicht	  zerlegt,	  zerstückelt	  und	  ihrer	  Lebendigkeit	  beraubt	  worden,	  

ohne	   Sinn	   für	   das	   Dionysische,	   auch	   ohne	   gaia	   scientia?	   Und	   ohne	   gesunden	  

philosophischen	  Instinkt?	  	  

	  

Die	  Herangehensweise	  

Um	  Nietzsche	  adäquat	  zu	  begegnen,	  muss	  man	  ihn	  in	  seinem	  Reich	  aufsuchen,	  gerade	  so,	  

wie	  er	  einst	  die	  antiken	  Genien	  in	  seiner	  Philosophie	  im	  tragischen	  Zeitalter	  der	  Griechen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  189	  
2	  vgl.	  KSA	  2,	  MAM,	  p.	  118	  
3	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  189	  
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in	   dem	   jeweilig	   ihren	   aufsuchte. 4 	  Hierzu	   gilt	   es	   die	   ästhetische,	   existenz-‐	   und	  

kulturphilosophische	   sowie	   die	   kulturanthropologische	   Ausrüstung	   zu	   wählen:	   denn	  

dort	   fallen	  der	  Philosoph,	  Künstler	  und	  Eingeweihte	   seines	  Gottes	  Dionysos	  ebenso	   in	  

eins	   wie	   sein	   Denken,	   Schaffen	   und	   seine	   Rolle	   im	   Fatum.	   Weder	   wissenschaftliche	  

Strickleitern	   noch	   ausgetretene	   Wege	   führen	   zu	   Nietzsches	   Sphäre,	   man	   muss,	   wie	  

Zarathustra	   es	   einfordert,	   den	   eigenen	   finden.	   Hier	   sei	   der	   direkte	   gewählt:	   die	  

Immersion.	   Der	   Wahrheitssuchende	   ist	   dabei	   immer	   auf	   sich	   selbst	   gestellt,	   er	   muss	  

seine	   Kräfte	   auf	   die	   Anforderungen	   des	   Geländes	   konzentrieren.	   Nietzsche	   lässt	   über	  

Zarathustra	   ausrichten,	   mit	   ihm	   erst	   „stehn	   und	   gehn	   und	   laufen	   und	   springen	   und	  

klettern	  und	  tanzen“	  zu	  lernen	  –	  und	  endlich:	  „fliegen“.5	  Denn:	  „man	  erfliegt	  das	  Fliegen	  

nicht!“6 	  Gerade	   die	   geistige	   Flugleistung	   ist	   es	   jedoch,	   die	   für	   Nietzsche	   in	   allem	  

Philosophieren	  zählt	  -‐	  und	  die	  er	  einfordert.	  Der,	  der	  sich	  Zarathustras	  Lectures	   in	  den	  

Special	   Skills	   bis	   hin	   zum	   aerodynamischen	   Programm	   stellt,	   gewinnt	   sich	   damit	   die	  

Freiheit	   über	   den	   Dingen:	   ihm	   sind	   „alle	   Grenzsteine	   verrückt“	   7 .	   Ein	   solches	  

Unternehmen	   stellt	   freilich	   keine	   kleine	   Herausforderung	   dar.	   Doch	   wer	   Nietzsches	  

Reich	  betritt,	  trifft	  auch	  auf	  den	  Lehrer	  Nietzsche:	  Seine	  pädagogische	  Kunst	  stimmt	  ein	  

auf	  die	  diversen	  Modi	  der	  physischen,	   geistigen	  und	   seelischen	  Bewegung,	   er	  hält	   das	  

Training	  bereit	  für	  den	  Aufbau	  von	  Kraft,	  Fähigkeiten	  und	  Fertigkeiten	  für	  das	  Aufwärts.	  

Darin	   ist	   er	   prometheischer	   Menschen-‐Bildner:	   er	   entfacht	   den	   Willen,	   sich	   selbst	  

auszubilden,	   zu	   werden,	   was	   man	   ist.	   Und	   dennoch	   -‐	   will	   man	   Nietzsches	   Werk	  

erkunden,	  gilt	  es	  bereits	  vorab	  „Dichter	  und	  Räthselrather	  und	  der	  Erlöser	  des	  Zufalls“8	  

zu	   sein.	   Der	   Dichter	   ist	   dabei	   derjene,	   der	   seine	   Zusammenschau	   verdichtet,	   der	   das	  

συμβάλλειν bewerkstelligt	   und	   sein	   Geschautes	   ästhetisch	   –	   und	   damit	   für	   andere	  
wahrnehmbar	  –	  darreicht;	  der	  Rätselrater	  der,	  der	  zunächst	  erkennt,	  wenn	  sich	  ihm	  eine	  

Sphinx	   in	   den	   Weg	   legt,	   und	   der	   nicht	   verlegen	   darum	   ist,	   die	   Perspektiven	   auch	  

umzudrehen,	  um	  zu	  den	  Lösungen	  ihrer	  Fragen	  zu	  gelangen;	  der	  Erlöser	  des	  Zufalls	  ist	  

schließlich	   der,	   dem	   sich	   die	  Dinge	   fügen,	   der	   auf	   das	   Abenteuer	   der	  Wahrheitssuche	  

gelockt	  wird	  und	  es	  nicht	  anders	  will,	  der	  dazu	   ja	   sagt	  und	  ausspricht	  und	  weitergibt,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  KSA	  1,	  PHG,	  p.	  799	  ff.	  
5	  KSA	  5,	  ZAR,	  p.	  244	  
6	  ebd.	  
7	  KSA	  5,	  ZAR,	  p.	  242	  
8	  KSA	  5,	  ZAR,	  p.	  179	  
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was	  sich	  seiner	  Ein-‐	  und	  Zusammensicht	  enthüllt.	  Ein	  solches	  Sehen	  enthüllt	  Bilder.	  Für	  

Nietzsche	  gibt	  es	  	  „ k e i n 	   e i g e n t l i c h e s 	   E r k e n n e n 	   o h n e 	   M e t a p h e r . “9	  	  

	  

Quellen	  und	  These	  

Für	  diesen	  Weg	  des	  Eintauchens	  in	  Nietzsches	  Sphäre	  macht	  es	  Sinn,	  sich	  vorrangig	  den	  

primären	  Quellen	  aus	  Nietzsches	  Leben,	  seinem	  Werk,	  seinen	  Notizen	  zu	  widmen.	  Um	  über	  

den	  Stolz	  des	  Ausnahmemenschen	   zu	   reden,	  bedarf	   es	  dieser	  Authentizität.	  Dort,	  wo	  es	  

dem	   Erkenntnisweg	   förderlich	   ist,	   werden	   aktuelle	   Werke	   ebenso	   einfließen	   wie	   ein	  

breites	   Spektrum	   an	   Literatur	   aus	   den	  Natur-‐,	   Kultur-‐	   und	   Geisteswissenschaften,	   um	  

den	  Blick	  aus	  der	  Höhe	  unserer	  Zeit	  auf	  Nietzsches	  Leben	  und	  Philosophie	  zu	  richten;	  

auch,	   um	   umgekehrt	   die	   Relevanz	   seiner	   Schriften	   für	   unsere	   Ära	   herauszustellen.	  

Hinter	   dem	   ins	   Sichtbare	   gerückten	   Stolz	   des	   Ausnahmemenschen,	   dessen	  

Erscheinungsbild	  uns	  bei	  Nietzsche	  seit	  seiner	  Kindheit	  begegnet,	  ist	  das	  für	  diesen	  Stolz	  

verantwortliche	  Prinzip	  aufzudecken.	  Für	  dessen	  Erforschung	  ist	  ebenfalls	  das	  primäre	  

Quellenmaterial	   notwendig:	   Es	   ist	   Nietzsches	   genuine	   Entdeckung	   der	   Macht	   der	  

Instinkte.	  Nietzsche	  expliziert	  sowohl	  die	  Ausbildung	  und	  Verfeinerung	  seiner	  Instinkte,	  

die	  ihn	  werden	  lassen,	  was	  er	  ist	  als	  auch	  allgemein	  die	  Einflussnahme	  auf	  sie:	  im	  Sinne	  

der	  Höherentwicklung	  des	  Menschen	  oder	  im	  Sinne	  der	  Décadence.	  	  

	  

Der	   Instinkt	   ist	   -‐	   implizit	   bereits	   im	   1.	   Kapitel,	   explizit	   ab	   dem	   zweiten	   Kapitel	   -‐	   der	  

Gegenstand	   dieser	   Untersuchung.	   Die	   Brisanz	   des	   Instinkts	   innerhalb	   der	   Philosophie	  

Nietzsches	   ist	   bislang	   selten	   umfassend	   in	   den	   Fokus	   akademischer	   Betrachtung	  

geraten;	   vielmehr	   scheint	   es	   diesbezüglich	   mit	   Vorsicht	   formulierte	   Fragezeichen	   zu	  

geben,	  indem	  diesem	  Begriff	  Doppeldeutigkeit	  bzw.	  Zweideutigkeit	  attestiert	  werden.10	  	  

Die	  Forschungsaufgabe	  dieser	  Arbeit	  wird	  es	   sein,	   jene	  nur	  vordergründige	  Unschärfe	  

resp.	   doppelte	   Valenz	   in	   zwei	   eindeutige,	   einander	   diametral	   gegenüberliegende	  

Bestimmungen	   des	   Instinkts	   überzuführen.	   Welche	   Bedeutung	   kommt	   einer	   solchen	  

Zuordnung	  zu?	  Damit	  gelingt	  es	  Folgendes	  darzureichen:	  

1. einen	  brauchbaren	  Schlüssel	  zu	  Nietzsches	  Leben	  und	  Werk;	  

2. ein	  Handwerkzeug	  zur	  Einordnung	  seiner	  philosophischen	  Begriffe;	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  491	  
10	  vgl.	  Historisches	  Wörterbuch	  der	  Philosophie,	  Band	  4	  (1976):	  p.	  410,	  411	  
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3. ein	  Instrumentarium,	  mit	  dem	  sich	  verdeckte	  Machtkalküle	  politischer,	  sozialer,	  

religiöser,	   zeitgeistiger,	   ökonomischer,	   künstlerischer,	   philosophischer	   und	  

wissenschaftlicher	  Systeme	  ausmachen	  lassen;	  	  

4. ein	  Instrumentarium,	  das	  der	  Tiefenfindung	  der	  eigenen	  Programme	  dient.	  

Des	  weiteren	  wird	  sich	  unserer	  Erkundung	  der	  Zusammenhang	  zwischen	   Instinkt	  und	  

der	   Vollkommenheit	   des	   Ausdrucks	   wie	   auch	   der	   Handlung	   entbergen,	   sowie	   der	  

ausführliche	   Hinweis	   auf	   einen	   speziellen	   Instinkt	   des	   Philosophen	   und	  

Ausnahmemenschen,	  mit	  welchem	  einst	  die	  antiken	  Genien	  vor	  der	  sokratischen	  Wende	  

zu	   ihrem	   Wissen	   gelangten	   –	   der	   auch	   noch	   Nietzsche,	   gleichsam	   als	   spontaner	  

Atavismus,	   zugänglich	   und	   einsetzbar	   ist.	   Vor	   allem	   aber	   wird	   sich	   zeigen,	   wie	   alle	  

großen	  philosophischen	  Entdeckungen	  Nietzsches	  dem	  Instinkt	  in	  seiner	  gesunden	  oder	  

seiner	  dekadenten	  Ausformung	  zugrunde	  liegen.	  	  

Insofern	  lautet	  die	  These	  der	  vorliegenden	  Untersuchung:	  

Der	  Instinkt	  stellt	  die	  fundamentale	  Kategorie	  und	  zugleich	  das	  fundamentale	  Wirkprinzip	  

in	  Nietzsches	  Philosophie	  dar.	  

	  

Diese	  Arbeit	  sucht	  zudem	  die	  verborgenen	  Winkel	  des	  Instinkts	  auf,	  seine	  Schönheit	  und	  

seine	   Gefahr:	   wie	   u.a.	   die	   Auseinanderlegung	   der	   unterschiedlichen	   Perspektiven	  

Nietzsches	  in	  Bezug	  auf	  Erkenntnis	  und	  Leben;	  weshalb	  der	  Transhumanismus	  nicht	  im	  

Geschick	   des	   Übermenschen	   stehen	   kann;	   wie	   Nietzsche	   gerade	   aufgrund	   seiner	  

Erkenntnisse	  über	  den	  Instinkt	  und	  mit	   ihm	  ein	  salutogenetisches	  Programm	  entwirft;	  

inwiefern	   der	   Auswahlmodus	   in	   der	   Attraktivitätstheorie	   ähnliche	   evolutive	  

Entscheidungen	   triggert	   wie	   das	   freche	   Vorhaben	   von	   Nietzsches	   Dionysos;	   weshalb	  

gerade	  heute	  die	  Wachsamkeit	   gegenüber	   Instinktmanipulationen	   immer	  bedeutender	  

wird,	   wiewohl	   der	   Begriff	   Instinkt	   selbst	   nicht	   mehr	   ins	   Licht	   treten	   soll;	   welches	  

Enigma	  die	  mythisch-‐göttlichen	  und	  tierischen	  Gestalten	  bergen,	  die	  Nietzsche	  in	  Szene	  

setzt.11	  Und	   vieles	   mehr.	   Da	   hier	   in	   unterschiedlichen	   Terrains	   die	   Tragfähigkeit	   des	  

Grundgedankens	   geprüft	   wird,	   darf	   diese	   Untersuchung	   als	   Theorie	   des	   Instinkts	   bei	  

Nietzsche	  dargereicht	  werden.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Aus	   den	   unterschiedlichen	   Zugängen	   heraus	   werden	   wir	   mehrmals	   auf	   dieselben	   Leitgedanken	   und	  
Zitate	   treffen	   –	   sie	   dienen	   als	   treffliche	   Orientierungspunkte	   im	   mehrdimensionalen	   philosophischen	  
Reich	  Nietzsches.	  
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Nietzsches	  Aktualität	  ist	  ungebrochen:	  die	  Anwendung	  seiner	  Erkenntnisse	  wird	  für	  das	  

beginnende	  3.	  Jahrtausend	  wichtiger	  denn	  je,	  um	  die	  obersten	  Werte	  und	  ihre	  Spielarten	  

dieses	  –	  und	   jedes	  –	  Zeitalters	  zu	  hinterfragen.	  Auch,	  um	  den	  praktischen	  Ausweg	  aus	  

der	  nihilistischen	  Krise	  zu	  finden:	  „auf	  das	  nächste	  Jahrtausend	  lege	  ich	  meine	  Hand“12	  	  -‐	  

das	  ist	  Nietzsches	  Voraussicht	  und	  Versprechen.	  Insofern	  lohnt	  es	  sich,	  dem	  Phänomen	  

Nietzsche	   frisch	   und	   vor	   allem	   mit	   Staunen	   zu	   begegnen,	   ohne	   psychologische	  

Vorverurteilungen	  und	  Verstellungen,	  denn	  hier	  erwartet	  uns	  höchst	  wertvolles	  Wissen	  

für	   die	   Herausforderungen	   des	   Kommenden.	   Das	   Staunen	   ist	   es	   auch,	   das	   die	  

ursprüngliche	  Kraft	   der	   Philosophie	  mobilisiert	   -‐	   daran	   konnte	   selbst	   der	  Bringer	   der	  

theoretischen	  Wende	   des	   Denkens	   nicht	   vorbei:	   „Denn	   dies	   ist	   der	   Zustand	   eines	   gar	  

sehr	   die	   Weisheit	   liebenden	   Mannes“	   lässt	   Platon	   den	   Sokrates	   in	   seinem	   Theaitetos	  

ausrufen,	   „ja	   es	   gibt	   keinen	   andern	   Anfang	   der	   Philosophie	   als	   diesen“.13	  –	   Möge	   das	  

Staunen	   ebenso	   wie	   die	   fröhliche	   Wissenschaft	   das	   Encounter	   mit	   dem	   Stolz	   des	  

Ausnahmemenschen	   beflügeln	   und	   so	   dem	   neugierigen,	   wagemutigen,	   offenen	   Geist	  

Vergnügen	  bereiten!	  

	  

	  

Preview	  

	  

Kapitel	  I	  	  |	  	  Lecture	  im	  Stehn	  

So	  ungewöhnlich	  es	  anmutet,	   sich	  zunächst	  ausführlich	  mit	  Kindheit	  und	   Jugend	  eines	  

Philosophen	   zu	   befassen,	   so	   spannend	   und	   ertragreich	   ist	   dieses	   Unternehmen	   bei	  	  

Nietzsche:	  Damit	   gelingt	  mit	   Leichtigkeit	   die	   Immersion	   in	   sein	  Werden,	   Schaffen	  und	  

Denken.	   Hier	   beginnt	   die	   Spurensuche	   im	   Verweilen	   bei	   besonderen	   Zufällen,	  

Begabungen	   und	   Erlebnissen,	   die	   bereits	   einen	   Vorschein	   auf	   seine	   Philosophie	  

enthalten:	   denn	   zeitlebens	   schöpft	   Nietzsche	   aus	   seinem	   Erlebtem.	   Wodurch	   aber	  

gewinnt	   er	   sich	   bereits	   als	   Kind	   den	   Stolz	   des	   Ausnahmewesens?	  Wie	   zeigt	   sich	   sein	  

Wille	  zur	  Selbstformung?	  Was	  gibt	  ihm	  die	  Sicherheit	  seines	  Ausdrucks?	  Was	  leitet	  ihn	  

auf	   Höheres,	   wodurch	   fühlt	   er	   sich	   inspiriert?	   Ist	   er	   bereits	   in	   ganz	   jungen	   Jahren	  

Philosoph,	  Künstler	  -‐	  und	  etwas	  ganz	  anderes	  als	  ein	  künftiger	  Pastor?	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  355	  
13	  Platon	  (2013):	  Theaitetos.	  In:	  Sämtliche	  Werke,	  Bd.	  3,	  p.	  79	  
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Kapitel	  II	  	  |	  	  Lecture	  im	  Gehen	  

Hier	  wird	  mit	  Ecce	  Homo	  Nietzsches	  Leben	  und	  Werk	  vom	  Ende	  seiner	  Schaffenszeit	  aus	  

durchwandert.	  Wenn	   Nietzsche	   hierüber	   sagt:	   „Dies	   Buch	   handelt	   nur	   von	  mir,	   	   -‐	   ich	  

trete	  zuletzt	  darin	  mit	  einer	  welthistorischen	  Mission	  auf“14	  so	  gilt	  es	  darzulegen,	  worin	  

der	   Schlüssel	   zu	   dieser	   in	   ihrer	   fundamentalen	   Ebene	   liegt;	   worauf	   diese	   Mission	  

eigentlich	  abzielt;	  welche	  Aufmerksamkeit	  der	  Wahrnehmung	  zukommt,	  welcher	  klaren	  

Regeln	  es	  bedarf,	  um	  sie	  zu	  verfeinern;	  welche	  Anforderungen	  Nietzsche	  an	  sich	  selbst	  

und	  diejenen	  stellt,	  die	  das	  salutogenetische	  Potential	  der	  Instinkte	  erkennen	  und	  diese	  

Mission	   für	   sich	   gewinnen	   wollen;	   was	   er	   im	   Menschen	   damit	   scharfmacht;	   und	  

schließlich:	  welches	  Arkanum	  Dionysos	  gegen	  den	  Gekreuzigten	  birgt.	  	  

	  

Kapitel	  	  III	  	  |	  	  Lecture	  im	  Laufen	  

Hier	  dringen	  wir	  tiefer	  ins	  Terrain	  des	  Instinkts	  vor:	  Wie	  ist	  der	  Instinkt	  mit	  dem	  Willen	  

verschränkt?	  Wie	   spitzte	   sich	   im	  alten	  Griechenland	  das	  Problem	   Instinkt	   vs.	   Intellekt	  

zu?	  Wo	  ist	  das	  vollkommene	  Leben	  zu	  suchen?	  Was	  hat	  es	  mit	  der	  instinktiven	  Weisheit	  

der	   Mystiker	   auf	   sich	   –	   und	   dem	   Abfall	   vom	   Einen?	   Wie	   stehen	   Mensch	   und	   Genius	  

einander	  gegenüber?	  Lässt	  sich	  access	  gewinnen	  zu	  Nietzsches	  wilder	  Weisheit,	  die	  er	  für	  

sich	  beansprucht?	  Welche	  Wirkung	  zeitigen	  Bildung	  und	  Demokratie	  auf	  die	  Instinkte?	  

Was	  degeneriert	  und	  korrumpiert	  den	  Instinkt?	  Was	  regeneriert	  und	  vitalisiert	  ihn?	  Und	  

welche	   Instinkte	   fördert	   die	   Natur:	   verrät	   ihre	   Strategie	   die	   Bewegung	   zu	   einem	  

höheren	  Typus,	  auf	  ganz	  andere	  Weise	  als	  es	  diejene	  des	  survival	  of	  the	  fittest	  vorgibt?	  

	  

Kapitel	  IV	  	  |	  	  Lecture	  im	  Springen	  

Hier	   gewinnt	   die	  Denkbewegung	  nach	   lebensweltlicher	  Umschau	   in	   einem	  Sprung	  die	  

Höhe	  der	  Theorie.	  Wann	  redet	  Nietzsche	  von	  Instinkt?	  Welche	  Bedeutung	  hat	  er	  für	  das	  

individuelle	   Leben	   und	   die	   Kultur?	   Welchem	   Instinkt	   entspringt	   der	   Stolz	   des	  

Ausnahmemenschen?	  Welche	  Rolle	  spielt	  das	  Thymotische?	  Kann	  sich	  aus	  ihm	  auch	  die	  

Sehnsucht	  formieren	  und	  was	  hat	  ihr	  Pfeil	  mit	  dem	  Instinkt	  zu	  tun?	  Inwieweit	  lassen	  die	  

Instinkte	   eines	   Menschen	   auf	   seine	   jeweilige	   Moral	   schließen?	   Welche	   Instinkte	  

zeichnen	   den	   Übermenschen	   aus?	   Lässt	   sich	   mit	   dem	   amor	   fati	   	   eine	   Weltkorrektur	  

bewirken?	  Und	   schließlich:	  Wie	   vollführt	   sich	  die	   theoretische	  Auseinanderlegung	  des	  

Instinkts?	  Welche	  Bedeutung	  hat	  dies	  für	  die	  Bespielung	  der	  Instinkte	  heute?	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  KSB	  8,	  p.	  492	  
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Kapitel	  V	  	  |	  	  Lecture	  im	  Klettern	  

Hier	  wird	  das	  souveräne	  Klettern	  auch	  in	  den	  Steilwänden	  und	  den	  unwirtlichen	  Stellen	  

der	   Philosophie	   eingefordert,	   denn	   Nietzsche	   hat	   einen	   Eignungstest	   für	   Philosophen	  

entwickelt.	   Er	   selbst	   wagt	   sich	   vor	   in	   gefährliches	   Gelände	   –	   und	   wird	   als	   Agent	   des	  

Umbruchs	  selbst	  zur	  Gefahr.	  Was	  zeigt	  sich	  ihm	  aus	  der	  Höhe	  seines	  Denkens?	  Offenbart	  

sich	   ihm	  bereits	  die	  Heraufkunft	  des	  Nihilismus?	  Und	  mit	   ihm	  ein	  massiver	  Angriff	  auf	  

die	  gesunden	  Instinkte?	  Wo	  setzt	  Nietzsche	  an,	  um	  aus	  der	  Krise	  herauszuführen?	  Was	  

erzählt	  seine	  Bildersprache	  vom	  letzten	  Menschen	  und	  dessen	  Instinkten?	  Und	  weshalb	  

können	  die	  Bestrebungen	  des	  Transhumanismus	  keinesfalls	  im	  Geschick	  von	  Nietzsches	  

Übermenschen	  stehen?	  

	  

Kapitel	  VI	  	  |	  	  Lecture	  im	  Tanzen	  

Hier	  ist	  der	  Geist	  eingeladen,	  zur	  Erholung	  zu	  tanzen:	  dies	  am	  Tanzplatz	  der	  mythischen	  

Hinweise	  rund	  um	  das	  Geheimnis	  der	  Löwin	  und	  des	  Wesens	  der	  Wahrheit;	  Tanzpartner	  

ist	   jener	   dionysisch	   Rundreisende,	   dem	   sich	   der	   Zufluss	   des	   Mythos	   öffnet.	  Wodurch	  

gewinnt	   sich	   Nietzsche	   die	   Virtuosität	   seines	   Philosophierens?	   Was	   enthüllt	   sein	  

verrätselter	  Aphorismus	  vom	  Baum	  der	  Erkenntnis	  und	  vom	  Baum	  des	  Lebens?	  Reicht	  er	  

damit	  einen	  weiteren	  Schlüssel	  zu	  seinem	  Denken	  dar?	  Welche	  Bedeutung	  kommt	  dem	  

in	  Hinblick	  auf	  die	  Umwertung	  der	  Werte	  und	  seine	  salutogenetische	  Agenda	  zu?	  Was	  in	  

Hinblick	  auf	  sein	  Artisten-‐Evangelium?	  Was	  in	  Hinblick	  auf	  den	  Instinkt?	  

	  

Kapitel	  VII	  	  |	  	  Masterclass	  im	  Fliegen	  

Hier	   steht	   Nietzsches	   aerodynamischer	  Meistermodus	   an:	   Er	   führt	   zu	   Inspiration	   und	  

heiligen	  Erlebnissen	  ebenso	  wie	  zu	  klaren	  Einblicken	   in	  die	  Realitätsräume.	   Inwieweit	  

ist	   ihm	   dabei	   jener	   spezielle	   Instinkt,	   den	   er	  mit	   den	   antiken	   Genien	   teilt,	   Navigator?	  

Geleitet	   er	   Nietzsche	   zu	   göttlichen	   bzw.	   mythischen	   Freunden,	   zu	   Dionysos	   und	  

Ariadne?	  Geleitet	  er	  Zarathustra,	  wenn	  dieser	  mit	  seinen	  Tieren	  redet?	  Wie	  gelingt	  die	  

Vollkommenheit	   dieser	   Bilderrede?	   Worauf	   weist	   sie	   hinaus?	   Was	   verrät	   der	  

gottbildende	   Instinkt	   eines	  Menschen	   in	   Hinblick	   auf	   seinen	   Gesamtinstinkt?	  Welches	  

Arkanum	   birgt	   Nietzsches	   Bild	   der	   Flamme?	   Welche	   Dimensionen	   eröffnet	   die	   Feier	  

eines	  Fests?	  Bedarf	  es	  für	  das	  Heilige	  wie	  für	  den	  Heiligen	  vor	  allem	  ihrer:	  distinguierter	  

Instinkte?	  
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Dies	   alles	  wartet	   darauf,	   in	  Nietzsches	   Reich	   erobert	   zu	  werden	   -‐	  per	  aspera	  ad	  astra	  

und,	   um	   seine	   Forderung	   nach	   geistiger	   Flugleistung	   und	   fröhlicher	   Wissenschaft	  

einzulösen:	  	  p e r 	   a q u i l a 	   a d 	   a s t r a . 	  

	  

	  

	  

*	  	  	  *	  	  	  *	  	  	  *	  	  	  *	  	  	  *	  	  	  *	  

	  

	  

..	   und	   da	   ohne	   Musik	   das	   Leben	   ein	   Irrtum15	  wäre,	   sei	   jedem	   Kapitel	   ein	   Musikzitat	  

vorangestellt:	  als	  Soundtrack	  und	  als	  Gabe	  an	  Dionysos.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  vgl.	  KSA	  6,	  GD,	  p.	  64:	  „Ohne	  Musik	  wäre	  das	  Leben	  ein	  Irrthum.“	  
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P R O L O G 	  

KEINE	  SCHÖNHEIT	  	  OHNE	  GEFAHR	  
	  

Blixa	  Bargeld,	  EINSTÜRZENE	  NEUBAUTEN	  
	  
	  
	  

"Seht	  euch	  vor,	  sagt	  Emerson,	  wenn	  der	  grosse	  Gott	  einen	  Denker	  auf	  unsern	  Planeten	  

kommen	   lässt.	   Alles	   ist	   dann	   in	   Gefahr.“16	  Ralph	   Waldo	   Emersons	   Warnung,	   die	   als	  

Antizipation	  eines	  solchen	  umstürzlerischen	  Schicksals	  angelegt	  ist,	  begegnet	  Nietzsche	  

bereits	   in	   jungen	   Jahren	   am	   Elitegymnasium	   Schulpforta.	   Emersons	   freier	   Blick	   und	  

seine	  mächtige	  Bildersprache	  sowie	  die	  Ahnung	  davon,	  was	  ein	  Denker	  bewirken	  kann	  –	  

resp.	   könnte	   -‐	   beeindruckt	   den	   überragend	   begabten	   Pfortenser	   Schüler	   tiefgreifend.	  

Der	   Amerikaner	   Emerson	   ist	   ihm	  der	   Philosoph,	   der	   sich,	  wie	   er	   es	   später	   ausdrückt,	  

„instinktiv	   bloss	   von	   Ambrosia	   nährt“,	   einer,	   der	   über	   sich	   hinaus	   will	   und	   der	   „jene	  

gütige	  und	  geistreiche	  Heiterkeit“	  hat,	  „welche	  allen	  Ernst	  entmuthigt.“17	  Vor	  allem	  aber	  

ist	  es	  Emersons	  Vorstellung	  und	  Prophezeiung	  eines	  gefährlichen	  Denkers,	  der	  sich	  zum	  

Weltenwender	   aufschwingt,	   die	   Nietzsche	   als	   Nachricht	   an	   ihn	   erkennt	   und	   für	   sich	  

gewinnt.	  In	  seiner	  dritten	  Unzeitgemäßen	  Betrachtung	  stellt	  er	  1874	  Emersons	  gewagte	  

Botschaft	  heraus,	  indem	  er	  ihn	  dessen	  Tragweite	  ausführen	  lässt:	  	  

„Es	  ist	  wie	  wenn	  in	  einer	  grossen	  Stadt	  eine	  Feuersbrunst	  ausgebrochen	  ist,	  wo	  keiner	  

weiss,	   was	   eigentlich	   noch	   sicher	   ist	   und	   wo	   es	   enden	   wird.	   Da	   ist	   nichts	   in	   der	  

Wissenschaft,	   was	   nicht	   morgen	   eine	   Umdrehung	   erfahren	   haben	   möchte,	   da	   gilt	   kein	  

litterarisches	  Ansehn	  mehr,	  noch	  die	  sogenannten	  ewigen	  Berühmtheiten;	  alle	  Dinge,	  die	  

dem	  Menschen	  zu	  dieser	  Stunde	  theuer	  und	  werth	  sind,	  sind	  dies	  nur	  auf	  Rechnung	  der	  

Ideen,	   die	   an	   ihrem	  geistigen	  Horizonte	   aufgestiegen	   sind	   und	  welche	   die	   gegenwärtige	  

Ordnung	  der	  Dinge	  ebenso	  verursachen,	  wie	  ein	  Baum	  seine	  Aepfel	  trägt.	  	  E i n 	   n e u e r 	  

G r a d 	   d e r 	   K u l t u r 	   w ü r d e 	   a u g e n b l i c k l i c h 	   d a s 	   g a n z e 	   S y s t e m 	  

m e n s c h l i c h e r 	   B e s t r e b u n g e n 	   e i n e r 	   U m w ä l z u n g 	  

u n t e r w e r f e n . "18	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  KSA	  1,	  UB-‐SE,	  p.	  426	  
17	  vgl.	  KSA	  6,	  GD,	  p.	  120;	  Nietzsche	  wendet	  hier	  „yo	  me	  sucedo	  a	  mi	  mismo“,	  ein	  Wort	  Lope	  de	  Vegas	  auf	  
Emerson	   an:	   es	   kann	   bedeuten	   sich	   selbst	   zu	   folgen	   oder	   auch	   sich	   zu	   überholen,	   über	   sich	   hinaus	   zu	  
wachsen.	  
18	  KSA	  1,	  UB-‐SE,	  p.	  426	  
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Damit	   ist	   eigentlich	   schon	   die	   Matrix	   von	   Nietzsches	   philosophischem	   Programm	  

umrissen;	   	   oder,	   um	   es	   mit	   Richard	   Dawkins	   zu	   sagen,	   das	   Mem19	  geformt,	   also	   jene	  

gedankliche	   Entfaltungseinheit,	   die	   einen	   folgenschweren,	   für	   die	   Organisation	   der	  

westlichen	   Welt	   entscheidenden	   Saltationspunkt	   heraufruft:	   Mit	   seinem	   Sprengsatz	  

„Gott	   ist	   todt!“20,	   der	   mit	   allem	   bricht,	   an	   das	   bislang	   geglaubt	   wurde,	   mit	   dem,	   dem	  

bislang	   der	   oberste	   Wert	   zukam,	   detoniert	   in	   einer	   Kettenreaktion	   das	   gesamte	  

bisherige	  Wertesystem.	  Mit	  diesem	  „Attentat	  auf	  zwei	  Jahrtausende	  Widernatur“21	  zeigt	  

Nietzsche	  exemplarisch	  vor,	  was	  es	  bedeutet,	  dem	  jeweiligen	  Ordner	  gesellschaftlichen	  

Zusammenlebens	   seine	   Legitimation	   zu	   entziehen.	   Weshalb	   dieses	   Attentat	   auf	   die	  

bisherige	   Elite?	   Zumal,	   weil	   es	   sich	   um	   ein	   Ordnungsprinzip	   handelt,	   das	   aus	  

machtstrategischen	  Kalkülen	   nichts	  weniger	   als	   die	   gesunden	   Instinkte	   des	  Menschen	  

korrumpiert,	   indem	   durch	   kaum	   wahrzunehmende	   Manipulationstechniken	   –	   heute	  

fallen	   sie	   unter	   die	   Soft	   Power	   Techniken 22 	  -‐	   der	   Mensch	   zu	   einem	   lenkbaren	  

Herdenverhalten	  angeleitet	  wird.	  Davon	  soll	  er	  abgehalten	  werden:	  zu	  werden	  was	  er	  ist.	  

Wenn	  der	  Mensch	  in	  seinem	  ganzen	  Sein	  sich	  dem	  stellt,	  wieder	  selbst	  Schöpfer	  seiner	  

Gedanken	   und	   seiner	   Manifestationen	   zu	   sein,	   und	   nicht	   irgend	   ein	   System	   oder	  

fremdgesteuerte	  Ansichten	  und	  Meinungen	  durch	   sich	   reden	   lässt,	   so	  kann	  daraus	  ein	  

„neuer	  Grad	  der	  Kultur“23	  hervorgehen.	  	  	  

	  

Insofern	  wird	  sich	  Nietzsches	  subversiver	  Eingriff	  an	  der	  Werteordnung	  alles	  Bisherigen	  

fortan	  ganz	  im	  Sinne	  Emersons	  gegen	  „das	  ganze	  System	  menschlicher	  Bestrebungen“24	  	  	  

richten,	   um	   einen	   neuen	  Grad	   des	  Erkennens,	   Schaffens	   und	  Liebens	   zu	   erreichen.	   Der	  

Bringer	  einer	  solchen	  Umwälzung	  muss	  hierbei	  selbst	  diese	  Triade	  verkörpern,	  ihrer	  als	  

Einheit	   mächtig	   sein:	   „Der	   Erkennende,	   der	   Schaffende,	   der	   Liebende	   sind	   E i n s “25	  

resümiert	  er.	  Dies	  bedarf	  als	   lebensweltlichen	  Zugang	  wie	  als	  reflexive	  Voraussetzung,	  

„Vieles	   und	   vielerorts	   gewesen	   zu	   sein,	   um	   Eins	   werden	   zu	   können,	   –	   um	   zu	   Einem	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  vgl.	  Dawkins,	  Richard	  (2007):	  Das	  egoistische	  Gen,	  p.	  316	  -‐	  334	  
sowie	   Blackmore,	   Susan:	   Die	   Macht	   der	   Meme,	   in:	   Spektrum	   der	   Wissenschaft	   (1.12.2000):	  
http://www.spektrum.de/magazin/die-‐macht-‐der-‐meme/827031	  	  abgerufen	  am	  1.7.2017	  
20	  KSA	  3,	  FW,	  p.	  481	  
21	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  313	  
22	  vgl.	   Nye,	   Joseph	   S.,	   The	   Benefits	   of	   Soft	   Power,	   in:	   Harvard	   Business	   School	   Working	   Knowledge	  
(8.2.2004):	  http://hbswk.hbs.edu/archive/4290.html,	  abgerufen	  am	  1.7.2017	  
23	  s.o.	  
24	  s.o.	  
25	  KSA	  10,	  NF,	  115	  
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kommen	  zu	  können“26;	  dazu,	  sich	  auf	  das	  Training	  des	  amor	  fati	  zu	  verstehen,	  um	  Zufall	  

und	  Notwendigkeit	  instinktiv	  in	  eins	  fallen	  lassen	  zu	  können;	  und	  es	  bedarf	  dessen,	  dass	  

viele	  Vermögen	  in	  einem	  solchen	  Ausnahmewesen	  beieinander	  wohnen,	  „vor	  Allem	  auch	  

Gegensätze	  von	  Vermögen,	  ohne	  dass	  diese	  sich	  stören,	  zerstören“	  dürfen,	  wie	  Nietzsche	  

für	   sich	   anmerkt,	   „die	   lange,	   geheime	   Arbeit	   und	   Künstlerschaft	   meines	   Instinkts.“27	  

Dabei	  verhält	  es	  sich	  wie	   in	  der	  Harmonie	  eines	  Musikstücks,	   in	  der	  sich	  für	  Nietzsche	  

„der	  Wille	  in	  der	  Vielheit,	  die	  zur	  Einheit	  zusammengeschmolzen	  ist“	  zeigt:	  „Dabei	  ist	  der	  

Charakter	   jedes	  Tones	   	  e i n 	   w e n i g 	  diskrepant	   in	  den	  mitklingenden	  Obertönen:	  so	  

ist	  der	  Charakter	   jedes	  Einzelwesens	  ein	   	  w e n i g 	  dem	  Gesammtwesen	  diskrepant.“28	  

Genau	   diese	   Vielfalt	   gilt	   es	   bei	   Nietzsche	   einzufangen	   –	   um	   ihn	   in	   seinem	  

Ausnahmewesen	   ebenso	   zu	   verstehen	   wie	   seiner	   machtvollen	   Aufgabe.	   In	   seinem	  

Selbstzeugnis	  Ecce	  Homo.	  Wie	  man	  wird	  was	  man	  ist	  wird	  noch	  einmal	  evident,	  wie	  sehr	  

Nietzsche	   Emersons	   Prognose	   für	   sich	   gewonnen	   	   –	   und	   existentiell	   wie	  

weltgeschichtlich	  scharf	  gemacht	  hat:	  	  

„Ich	  kenne	  mein	  Loos.	  Es	  wird	  sich	  einmal	  an	  meinen	  Namen	  die	  Erinnerung	  an	  etwas	  

Ungeheures	   anknüpfen,	   -‐	   an	   eine	   Krisis,	   wie	   es	   keine	   auf	   Erden	   gab,	   an	   die	   tiefste	  

Gewissens-‐Collision,	   an	   eine	   Entscheidung,	   heraufbeschworen	   	   g e g e n 	   Alles,	   was	   bis	  

dahin	  geglaubt,	  gefordert,	  geheiligt	  worden	  war.	  Ich	  bin	  kein	  Mensch,	  ich	  bin	  Dynamit.	  -‐	  “29	  	  

Nietzsche	   ist	   hier	   nicht	   nur	   der	   Sprengstoff,	   der	   die	   zu	   festen	   Gewohnheiten	  

sedimentierten	   Glaubenssätze	   explodieren	   lässt.	   Sein	   Zeitraffer-‐Bild	   der	   Explosion	  

versteht	  sich	  als	  die	  verdichtete	  Anschauung	  der	  Bewegung	  der	  westlichen	  Kultur,	  deren	  

Wirkung	  einst	  den	  ganzen	  Kontinent,	  tendenziell	  die	  „Erde“	  subvertieren	  wird,	  die	  „dann	  

klein	   geworden“	   ist	   –	   auf	   der	   der	   „letzte	   Mensch“	   hüpft,	   „der	   Alles	   klein	   macht“.30	  

Nietzsche	   ist	   auch	   der	   Philosoph	   einer	   neuen	   Morgenröte	   nach	   der	   Detonation.	   Ein	  

Kulturbringer	   und	   Prometheus,	   der	   den	   göttlichen	   Funken	   einsetzt,	   um	   die	  

gehirngeschmiedeten	   Handschellen	   der	   Gehorsamen	   gegen	   Klerus	   und	   jegliche	  

Obrigkeit	  –	  auch	  gegen	  die	  des	  Marktes	  –	  aufzusprengen,	  um	   ihnen	  eine	  neue	  Freiheit	  

über	   den	   Dingen	   zu	   zeigen;	   um	   sie	   tatsächlich	   aus	   der	   platonischen	   Höhle 31	  

herauszuführen.	   Den	   noch	   fernen,	   fatumsmäßig	   heraufkommenden,	   posttheistischen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  321	  
27	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  294	  
28	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  63	  
29	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  365	  
30	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  19	  
31	  vgl.	  Platon	  (1982):	  Der	  Staat,	  p.	  327	  ff.	  
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letzten	   Menschen,	   die	   dem	   Konsum	   und	   God	   Money	   ihr	   Dasein	   darbringen,	   die	   im	  

Delirium	  des	  selbst	  erfundenen	  „Glücks“	  schwelgen	  und	  „blinzeln“,	  wie	  Zarathustra	  sie	  

in	   seiner	   Vorrede	   vorstellt, 32 	  die	   sich	   im	   „Man“	   an	   eine	   „uneigentliche	   Zeitigung“	  

auslagern, 33 	  um	   mit	   Heidegger	   zu	   reden,	   will	   er	   eine	   neue	   Konzentration	   und	  

Selbstverantwortung	   offerieren,	   in	   ihnen	   einen	   Willen	   zum	   Selbstdesign	   entfachen,	  

damit	  der	  Mensch	  die	  Position	  des	  Schaffenden	  einnehme	  und	  nicht	  zum	  Rohstoff	  neuer	  

kontrollierender	  Mächte	  verkomme.	  Die	  Zeit	  der	  „Krisis,	  wie	  es	  keine	  auf	  Erden	  gab“34	  

wähnt	  Nietzsche	   in	  den	  nächsten	  zwei	   Jahrhunderten,	   resp.	  um	  die	   Jahrtausendwende	  

heraufkommen,	   wiewohl	   er	   seinen	   Sprengsatz	   in	   der	   Parabel	   vom	   tollen	  Menschen	   –	  

exemplarisch	  für	  das	  Christentum	  -‐	  bereits	  1882	  zündet.	  	  	  	  

	  

Nietzsche	   ist	   der	   	   Denker	   des	   Gefährlichen,	   fernab	   der	   Komfortzonen	   –	   der	   sich	   in	  

hyperboräischen	  Gefilden	  ebenso	  wie	  im	  trophonischen	  Untergrund	  und	  in	  den	  azurnen	  

Höhen	  über	  „Mensch	  und	  Zeit“35	  zurechtfindet.	  Die	  restricted	  area	   ist	  das	  Revier	  seiner	  

Wahrheitssuche.	  Er	   ist	  sich	  der	  Macht	  seines	  Denkens	  bewusst.	   	  Deshalb	  stellt	  er	  auch	  

klar,	  mit	  wem	  er	  nicht	  verwechselt	  werden	  will:	  

„Nun,	   wenn	   solche	   Denker	   gefährlich	   sind,	   so	   ist	   freilich	   deutlich,	   wesshalb	   unsre	  

akademischen	   Denker	   ungefährlich	   sind;	   denn	   ihre	   Gedanken	   wachsen	   so	   friedlich	   im	  

Herkömmlichen,	  wie	  nur	   je	  ein	  Baum	  seine	  Aepfel	   trug:	  sie	  erschrecken	  nicht,	   sie	  heben	  

nicht	   aus	   den	  Angeln;	   und	   von	   ihrem	  ganzen	  Tichten	  und	  Trachten	  wäre	   zu	   sagen,	  was	  

Diogenes,	   als	   man	   einen	   Philosophen	   lobte,	   seinerseits	   einwendete:	   "Was	   hat	   er	   denn	  

Grosses	  aufzuweisen,	  da	  er	  so	  lange	  Philosophie	  treibt	  und	  noch	  Niemanden	  	  b e t r ü b t 	  

hat?"	   Ja,	   so	   sollte	   es	   auf	   der	   Grabschrift	   der	   Universitätsphilosophie	   heissen:	   "sie	   hat	  

Niemanden	   betrübt."	   Doch	   ist	   dies	   freilich	   mehr	   das	   Lob	   eines	   alten	   Weibes	   als	   einer	  

Göttin	  der	  Wahrheit,	  und	  es	  ist	  nicht	  verwunderlich,	  wenn	  die,	  welche	  jene	  Göttin	  nur	  als	  

altes	  Weib	  kennen,	  selber	  sehr	  wenig	  Männer	  sind	  und	  deshalb	  gebührendermaassen	  von	  

den	  Männern	  der	  Macht	  gar	  nicht	  mehr	  berücksichtigt	  werden.“36	  	  

Dass	  Nietzsche	  die	  Wahrheit	  keineswegs	  als	  „altes	  Weib“,	  sondern	  als	  junges,	  wildes	  mit	  

Anmut	   und	   Anziehungskraft	   begabtes	   sieht,	   das	   ihn	   auf	   Trab	   hält,	   ja	   die	   Philosophen	  

insgesamt	   auf	   Trab	   halten	   sollte,	   wird	   uns	   noch	   interessieren.	   Soviel	   jedoch	   ist	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  19	  
33	  vgl.	  Heidegger,	  Martin	  (1986):	  Sein	  und	  Zeit,	  p.	  126	  ff.	  
34	  s.o.	  
35	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  335	  
36	  KSA	  1,	  UB-‐SE,	  p.	  426,	  427	  
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unverzüglich	   evident:	   Nur	   ein	   solches	   vermag	   die	   Sehnsucht	   und	   das	   Begehren	   so	  

unbändig	   zu	   entfachen,	   dass	   der	   nach	   ihm	   Suchende	   sich	   in	   die	   unsicheren,	  

unheimlichen,	   furchtbaren	   und	   zugleich	   fruchtbaren	   Geistesgegenden	   vorwagt	   -‐	   und	  

sich	   dabei	   auf	   die	   raffiniertesten	   Fortbewegungsarten	   zu	   verstehen	   lernt.	   Zuweilen	  

bedarf	   es	   dafür	   der	   Flügel	   eines	   Adlers,	   zudem	   dessen	   scharfer	   Augen,	   um	   die	  

Zusammenschau	   und	   das	   kühne	   philosophische	   Beutegreifen	   zu	   bewerkstelligen.	  

Nietzsche	  bringt	   für	   seine	  Philosophie	   seine	  gesunden	   Instinkte,	   seine	  Sehnsucht	  nach	  

dem	  Über-‐sich-‐hinaus,	  das	  Brennen	  seiner	  Seele	  mit;	  als	  Mensch,	  Denker	  und	  Künstler	  

beflügelt	  ihn	  der	  Stolz	  des	  Ausnahmemenschen.	  Er	  ist	  nicht	  nur	  der,	  der	  die	  Genealogie	  

von	  Manipulationssystemen	  aufdeckt,	  er	  ist	  auch	  der,	  der	  das	  Geheimnis	  lüftet,	  was	  vor	  

allem	  von	  diesen	  korrumpiert	  worden	   ist	  –	  und	  wo	  man	  ansetzen	  muss,	  will	  man	  eine	  

neue	   Freiheit	   über	   den	  Dingen	   sich	   erobern	   und	   nicht	   in	   neue	   Abhängigkeiten	   fallen:	  

beim	  Instinkt.	  Gesundet	  er,	  so	   lässt	  sich	  für	  des	  Menschen	  Kultur	  ein	  neues	  Programm	  

schreiben	  –	  und	  Emersons	  Auftrag	  erfüllen.	  	  	  
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I. ZUR	  WELT	  KOMMEN	  ALS	  AUSNAHME	  

IT’S	  ABOUT	  TO	  BE	  LEGENDARY	  	  
	  

Welshly	  Arms	  
	  
	  
	  
	  

Will	  man	  Nietzsche	  radikal	  ernst	  nehmen	  –	  nichts	  weniger	  hat	  diese	  Abhandlung	  vor	  –	  

so	  gilt	   es	  Gewicht	  auf	  den	  verweisenden	  Untertitel	   seines	  Selbstzeugnisses	  Ecce	  homo.	  

Wie	  man	  wird	  was	  man	  ist	  zu	  legen.	  Wenngleich	  hier	  Nietzsche	  genealogisch	  weiterginge,	  

und	   selbst	   noch	   die	   Gewohnheiten	   und	   Vorlieben	   der	   Ahnen	   einbezöge,	   so	   sei	   dieses	  

Werden	  hier	  ab	  seinem	  –	  terminlich	  bestens	  gewählten	  –	  Eintritt	  ins	  Leben	  in	  Betracht	  

genommen:	  Welche	  Erlebnisse	  prägten	   ihn	  seit	  Kindesbeinen	  an?	  Welche	  Begabungen,	  

welche	   Kräfte,	   welche	   Gedankengänge	   drückten	   sich	   in	   ihm	   bereits	   in	   sehr	   jungen	  

Jahren	   aus?	   Wie	   formte	   sich	   seine	   religio,	   seine	   metaphysische	   Rückbindung?	   Denn	  

Nietzsche	  wird	  Zeit	  seines	  Lebens	  immer	  aus	  seinem	  Erlebten	  schöpfen:	  Der	  Mikro-‐	  und	  

Makrokosmos	   seiner	   Ein-‐	   und	   Zusammensichten	   speist	   sich	   aus	   dem	   Mesokosmos	  

dessen,	  was	  sich	  ihm	  zeigt.	  Der	  Anspruch,	  den	  er	  dabei	  an	  sich	  stellt,	  fasst	  sich	  so:	  Alles	  

ihm	   Zugeteilte	   auf	   sein	   stärkendes	  Moment	   hin	   zu	   prüfen,	   es	   zu	  meistern	   und	   es	   ins	  

Schönere,	   Distinguiertere	   und	   Gesündere	   umzuschaffen;	   und	   für	   sich	   selbst	   immer	  

höhere	  Standards	  im	  Umgang	  mit	  seinen	  Aufgaben	  zu	  setzen.	  Erstaunlich	  ist,	  dass	  er	  all	  

dies	  bereits	  seit	  frühester	  Kindheit	  -‐	  instinktiv	  –	  einübt.	  	  

I.1 Besondere	  Ankunft,	  besonderes	  Schicksal	  

Nietzsches	  Geburt	  steht	  unter	  verheißungsvollen	  Zeichen.	  Mit	  Emersons	  Prophezeiung	  

lässt	  sich	  fragen:	  War	  der	  große	  Gott	  partout	  am	  helllichten	  Vormittag	  des	  15.	  Oktober	  

1844	   zu	   jenem	   Experiment	   aufgelegt?	   Wollte	   er	   einen	   Denker	   auf	   unseren	   Planeten	  

kommen	   lassen,	   der	   „alles	   in	   Gefahr“37	  setzt?	   In	   Röcken	   bei	   Lützen,	   einem	   kleinen	  

sächsischen	   Dorf,	   erblickt	   am	   Tag	   der	   landesweiten	   ehrenvollen	   Geburtstagsfeier	   für	  

Friedrich	  Wilhelm	  IV.,	  dem	  preußischen	  König,	  ein	  solcher	  Gefährder	  das	  Licht	  der	  Welt.	  

Sein	  Vater	  Carl	  Ludwig	  Nietzsche,	  31-‐jähriger	  evangelischer	  Pastor,	  das	  „vollendete	  Bild	  

eines	   Landgeistlichen“,	  mit	   „Geist	   und	  Gemüth	   begabt“,	   dessen	   „feines	   Benehmen	   und	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37	  s.o.,	  Prolog	  
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heiterer	  Sinn“	  manche	  Gesellschaften	  verschönert,	  wie	  Nietzsche	  im	  Knabenalter	  seiner	  

gedenken	   wird,	   tauft	   ihn	   auf	   den	   Namen	   des	   Königs,	   während	   die	   damals	   18-‐jährige	  

Mutter	  Franziska	  Nietzsche	  noch	  im	  Wochenbett	  liegt.38	  Als	  Taufspruch	  wählt	  der	  Vater	  

eine	   Stelle	   aus	   dem	   Lukasevangelium,	   in	   welcher	   der	   Erzengel	   Gabriel	   verkündet	   an	  

Zacharias	   und	   Elisabeth	   ein	   Wunder	   zu	   tun,	   woraufhin	   Elisabeth	   die	   Gnade	   erfährt,	  

Mutter	   von	   Johannes	   dem	   Täufer	   zu	   werden.	   Wie	   auf	   diesem,	   so	   soll	   auch	   auf	   dem	  

Röckener	   Täufling	   „die	   Hand	   des	   Herrn“ 39 	  liegen.	   Für	   Pastor	   Nietzsche	   stellt	   die	  

Tauffeier	  „das	  Größeste,	  das	  Herrlichste“	  dar,	  ganze	  sechs	  Taufpaten	  kümmern	  sich	  um	  

seinen	  Sohn:	   „O	  seliger	  Augenblick,	  o	  köstliche	  Feier,	  o	  unaussprechlich	  heiliges	  Werk,	  

sei	   mir	   gesegnet	   im	   Namen	   des	   Herrn!“40	  Die	   „Hand	   des	   Herrn“	   verrät	   freilich	   noch	  

nichts	  über	  die	  Mission,	  die	  der	  -‐	  hier	  königlich	  und	  geistlich	  geehrte	  -‐	  Neuankömmling	  

zu	  vollbringen	  hat.	  	  	  

	  

Denn	  dessen	  Aufgabe	  wird	  ihn	  dereinst	  tatsächlich	  die	  Rolle	  eines	  Täufers	  zuteilen:	  mit	  

dem	  befreienden	  Feuer	  seines	  philosophischen	  Geistes,	  wie	  sich	  uns	  noch	  zeigen	  wird.	  

Und	   ihn	   in	   einer	   ungeplanten,	   aber	   umso	   herausragenderen	   und	   in	   gewisser	  Hinsicht	  

auch	   reinigenden	  Rolle	   für	   das	   religiöse	  Empfinden	  des	  Christentums	   auszeichnen:	   Er	  

wird	  den	  Tod	  Gottes	   verkünden,	   genauer	  des	  kirchlich	   inthronisierten;	   sein	  Werk	  Der	  

Antichrist	   wird	   ihn	   für	   die	   folgenden	   Generationen	   mit	   diesem	   Begriff	   branden.	   Ein	  

Beispiel	  misslungener	  Erziehung?	  Keineswegs.	  Nur	  ein	  Wesen,	  das	  von	  Kindesbeinen	  an	  

geistig,	   seelisch,	   rituell	   auf	   eine	   solche	   re-‐ligio	   eingestimmt	   worden	   ist,	   vermag	   das	  

ganze	   Spektrum	   ihrer	   Einwirkung	   zu	   ermessen.	  Nur	   einer,	   der	   sich	   aus	   dieser	   Sphäre	  

erhebt	   und	   auf	   die	   Suche	   danach	   macht,	   was	   es	   mit	   Gott	   auf	   sich	   hat,	   kann	   die	  

Manipulationen,	  Machtkalküle	  und	  Korruptionen	  aufdecken,	  die	  unter	  dem	  Deckmantel	  

der	  Moral	   den	  Bezugspunkt	  Gott	   als	   ein	  Beugemittel	   einsetzen	  und	   einen	  willfährigen	  

Menschentypus	   generieren.	   Selbst	   dann	   –	   und	   gerade	   dann,	   wenn	   Gott	   nicht	   mehr	  

lebendig	   gefunden	   wird	   und	   sich	   geistige	   oder	   materielle	   Substitute	   seinen	   einstigen	  

Wert	   beimessen.	   Nur	  wer	   redlich	   und	  mutig	   genug	   ist,	   die	   Gewohnheiten	   der	   letzten	  

zwei	   Jahrtausende	   zu	   hinterfragen	   und	   sie	   von	   sich	   zu	   streifen,	   stoßt	   vor	   zu	   jenem	  

heißen	  Kern	   der	   Religion,	   der	   des	  Menschen	   Sehnsucht	   nach	   Rückbindung,	   nach	   dem	  

göttlichen	  Freund,	  nach	  dem	  Sinn	  und	  Ziel	  anzieht.	  Nur	  wer	  schicksalhaft	  an	  die	  Gestade	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38	  BAW	  1,	  p.	  1	  
39	  Die	  Merian	  Bibel	  (1996):	  Neues	  Testament,	  Lukas	  1.66,	  p.	  65	  
40	  Janz,	  Curt,	  Paul	  (1981):	  Friedrich	  Nietzsche	  Biographie,	  Bd.	  1,	  p.	  42	  
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der	  alten	  Ordnung	  gespült	  worden	  ist,	  dem	  ist	  es	  vorbehalten,	  dass	  ihm	  von	  dort	  der	  Ruf	  

vom	   Tod	   Gottes	   entgegenhallt	   –	   gleich	   Thamus,	   dem	   auf	   seiner	   Überfahrt	   von	  

Griechenland	  nach	  Italien	  knappe	  1900	  Jahre	  zuvor	  die	  Kunde	  vom	  Tod	  des	  großen	  Pan	  

ereilte.	  Immerhin	  ist	  Nietzsches	  Angriff	  auf	  das	  Christentum	  und	  seine	  Proklamation	  des	  

Todes	   Gottes	   von	   ihm	   nie	   als	   Absage	   an	   den	   Rückbezug	   zum	   Göttlichen,	   an	   die	  

Interaktion	   mit	   dem	   Göttlichen	   eingesetzt	   worden.	   Lou	   von	   Salomé,	   Nietzsches	  

Geistesgefährtin	   für	   einige	   bedeutsame	   Monate,	   will	   die	   „religiöse	   Natur“	   Nietzsches	  

doppelt	   unterstrichen	   wissen.41	  Nietzsche	   selbst	   verweist	   auf	   eine	   Religion	   in	   Freiheit	  

über	  der	  Moral,	  die	  beim	  Gründer	  des	  Christentums,	  der	  um	  das	  Göttliche	  in	  sich	  weiß,	  

noch	  voransteht:	  „Jesus sagte zu den Menschen: „liebt Gott, wie ich ihn liebe, als sein Sohn: 

was geht uns Söhne Gottes die Moral an!““42 Nietzsche selbst wird	   sich	  einen	  Gott	   finden,	  

der	  wie	  Jesus	  ein	  Herumziehender	  ist:	  „Ich	  bin	  ein	  Jünger	  des	  Philosophen	  Dionysos,	  ich	  

zöge	  vor,	  eher	  noch	  ein	  Satyr	  zu	  sein	  als	  ein	  Heiliger.“43	  Wenngleich	  sich	  Nietzsche	  gegen	  

jedwede	  von	  Kirchen	  etikettierte	  Heiligkeiten	  verwehrt,	  die	  ihm	  nichts	  mehr	  als	  heiliger	  

Schein	  sind,	  so	  ist	  ihm	  das	  ursprüngliche	  Bild	  des	  Heiligen	  durchaus	  nah	  –	  und	  innerhalb	  

einer	   Gesellschaft	   von	   Kulturmenschen	   zu	   fördern.	    „Es ist dies der Grundgedanke der  

K u l t u r , 	   in sofern diese jedem Einzelnen von uns nur Eine Aufgabe zu stellen weiss: 

d i e 	   E r z e u g u n g 	   d e s 	   P h i l o s o p h e n , 	   d e s 	   K ü n s t l e r s 	   u n d 	   d e s 	  

H e i l i g e n 	   i n 	   u n s 	   u n d 	   a u s s e r 	   u n s 	   z u 	   f ö r d e r n 	   u n d 	   d a d u r c h 	  

a n 	   d e r 	   V o l l e n d u n g 	   d e r 	   N a t u r 	   z u 	   a r b e i t e n . “ 44 Auf diese Mission 

des Täuflings wird der Herr seine Hand legen. Und mit Ausnahmeprüfungen, aber auch 

Ausnahmebegabungen seinen Weg säumen. 

	  

Nietzsches	   erste	   Lebensjahre	   im	   Pfarrhaus	   von	   Röcken	   verlaufen	   glücklich.	   Allein,	   er	  

beginnt	  nicht	  zu	  sprechen.	  Was	  moderne	  Eltern	  in	  höchste	  Nervosität	  versetzte,	   ist	   für	  

den	   kleinen	   „Fritz“	   schlicht	   noch	   nicht	   an	   der	   Zeit	   –	   ihm	   wird	   ohnehin	   jede	  

Aufmerksamkeit	   zuteil	   und	   jeder	   Wink	   eines	   Wunsches	   erfüllt.	   Erst	   mit	   2	   ½	   Jahren,	  

schenkt	   man	   der	   späteren	   Erinnerung	   seiner	   Schwester	   Glauben,	   entschließt	   er	   sich	  

dazu 45 	  –	   die	   spätere	   Virtuosität	   und	   Meisterschaft	   der	   Sprache	   bedarf	   ihrer	  

Entwicklungszeit.	   Mit	   4	   Jahren	   wird	   er	   bereits	   zu	   lesen	   beginnen.	   Pastor	   Nietzsche	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41	  Andreas-‐Salome,	  Lou	  (2016):	  Lebensrückblick.	  Eine	  Autobiographie,	  p.	  57	  
42	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  61	  
43	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  258	  
44	  KSA	  1,	  UB-‐SE,	  p.	  382	  
45	  Förster-‐Nietzsche,	  Elisabeth	  (1912):	  Der	  junge	  Nietzsche,	  p.	  14,15	  
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wähnt,	  dass	  ein	  „Anderer	  mächtiger	  miterziehen“	  hilft,	  „der	  liebe	  heilige	  Christ,	  welcher	  

auch	  bei	  dem	  kleinen	  Fritz	  schon	  ganz	  Kopf	  und	  Herz	  eingenommen	  hat“.46	  Ist	  er	  trotzig,	  

so	   bändigt	   ihn	   das	   Klavierspiel	   des	   Vaters,	   der	   sich	   meisterlich	   aufs	   freie	   Variieren	  

versteht,	  es	  lässt	  ihn	  sofort	  aufmerksam	  werden.47	  Musik	  wird	  für	  Nietzsche	  sein	  ganzes	  

Leben	  lang	  von	  Bedeutung	  sein	  und	  ihn	  in	  hochinspirative	  Zustände	  führen:	  Sie	  ist	  das	  

Stimulans,	   das	   in	   ihm	   die	   Anbindung	   an	   Höheres	   entfacht,	   sie	   trägt	   den	   Geist	   des	  

Urgrunds,	  aus	  dem	  heraus	  seine	  Philosophie	  erwächst,	  sie	  ist	  die	  Spannung	  des	  Bogens,	  

aus	  der	  heraus	  der	  Pfeil	  der	  Sehnsucht	  seine	  Flugbahn	  einnimmt:	  „Ohne	  Musik	  wäre	  das	  

Leben	  ein	  Irrthum.“48	  	  	  

	  

Zwei	   Jahre	   nach	   Friedrich	   kommt	   seine	   Schwester	   Elisabeth	   zur	  Welt,	   ein	   Jahr	   später	  

Bruder	   Ludwig	   Joseph.	   Wenige	   Monate	   nach	   dessen	   Geburt	   erkrankt	   der	   Vater	  

ernsthaft:	   Jetzt	   spürt	   der	   kleine	   Nietzsche	   die	   „schwarzen	  Wolken“	   aufziehen,	   „Blitze	  

zucken“	   und	   verderbend	   „die	   Schläge	   des	   Himmels“	   niederfallen,	   wie	   er	   sich	  

retrospektiv	   in	   seiner	   ersten	   Autobiographie	   als	   13-‐Jähriger	   ausdrückt. 49 	  Schwere	  

Schmerzen	   plagen	   den	   Vater,	   es	   folgen	   bessere	   Tage,	   doch	   dann	   verlassen	   Pastor	  

Nietzsche	   nach	   und	   nach	   die	   Kräfte,	   das	   Sprachvermögen	   und	   das	   Augenlicht.	   „Die	  

Krankheit	  [..]	  wuchs	  von	  Tag	  zu	  Tag“	  erinnert	  sich	  der	  junge	  Friedrich	  Nietzsche;	  selbst	  

ein	  aus	  Leipzig	  herbeigerufener	  Arzt	  kann	  nicht	  helfen,	  sondern	   lediglich	  die	  Diagnose	  

„Gehirnserweichung“	  feststellen.50	  Als	  post	  mortem	  der	  Schädel	  geöffnet	  wird,	  	  zeigt	  sich	  

ein	   Viertel	   der	   Gewebsmasse	   verändert.51	  Der	   Pastorensohn	   ist	   viereinhalb,	   als	   die	  

Mutter	  ihm	  wehklagend	  am	  Morgen	  des	  30.	  Juli	  1849	  die	  Nachricht	  überbringt,	  dass	  ihr	  

Ludwig	  des	  Nachts	   entschlafen	   sei;	   er	   erinnert	   sich:	   „Obgleich	   ich	  noch	   sehr	   jung	  und	  

unerfahren	  war	  so	  hatte	  ich	  doch	  eine	  Idee	  vom	  Tode;	  der	  Gedanke,	  mich	  immer	  von	  den	  

geliebten	   Vater	   getrennt	   zu	   sehn,	   ergriff	   mich	   und	   ich	   weinte	   bitterlich.“52	  Sehr	   früh	  

muss	   der	   Junge	   erfahren,	   was	   es	   bedeutet,	   den	  Menschen	   zu	   verlieren,	   der	   ihm	   alles	  

bedeutet;	  der	  die	  Sonne	  darstellt,	  die	  er	  umkreist.	  Es	  ist	  ein	  Ereignis,	  bei	  dem	  durch	  den	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46	  Goch,	  Klaus	  (1994):	  Franziska	  Nietzsche,	  p.	  136	  	  
47	  vgl.	  Förster-‐Nietzsche,	  Elisabeth	  (1912):	  Der	  junge	  Nietzsche,	  p.	  18	  
48	  KSA	  6,	  GD,	  p.	  64	  
49	  BAW	  1,	  p.	  4	  
50 	  ebd.,	   p.	   4,	   5	   Die	   Symptome	   der	   Gehirnerweichung	   wären	   aus	   heutiger	   medizinischer	   Sicht	  
verschiedentlich	  deutbar:	   als	  Anzeichen	   für	   einen	  Gehirntumor	  oder	  Geschwulste,	   die	  Creutzfeldt	   Jakob	  
Krankheit,	  Postprimärtuberkulose,	  die	  das	  Gehirn	  befallen	  kann,	  Gewebstod	  uvm.	  
51	  vgl.	  Janz,	  Curt,	  Paul	  (1981):	  Friedrich	  Nietzsche	  Biographie,	  Bd.	  1,	  p.	  45	  
52	  BAW	  1,	  p.	  5	  
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Verlust	   des	   gravitativen	   Zentrums	   das	   ganze	   Bezugssystem	   der	   Seele	   einstürzt.	   Ein	  

Ereignis,	   das	   in	   mythischem	   Kontext	   oft	   mit	   dem	   Ereilen	   des	   Rufs	   koinzidiert,	  

heldenhaften	  Herausforderungen	  entgegengeführt	  zu	  werden	  und	  potentiell	  die	  eigene	  

Unsterblichkeit	  erwachen	  zu	  lassen.53	  

	  

Wenn	  Nietzsche	  Zeit	  seines	  philosophischen	  Schaffens	  aus	  seinem	  Erlebten	  schöpft,	  so	  

könnte	  sich	   in	  diesem	  frühen	  Ereignis	  bereits	  das	  Woher?	  einer	  zentralen	  Stelle	  seines	  

Werks	  offenlegen:	  Ist	  in	  dem	  kleinen	  Jungen	  aus	  dem	  Röckener	  Pfarrhaus	  damals	  jenes	  

umfängliche	   Grundgefühl	   des	   Verlassenseins	   aufgetaucht,	   welches	   er	   später	   in	   der	  

Parabel	   vom	   gottsuchenden	   tollen	   Menschen	   so	   ergreifend	   und	   vom	   unheimlichsten	  

Abschied	  kündend	  in	  Worte	  und	  Bilder	  fassen	  wird?	  Als	  er	  die	  Leere	  beschreibt,	  die	  der	  

Tod	  Gottes	  mit	   sich	   bringt?	  Das	   ausgetrunkene	  Meer,	   der	  weggewischte	  Horizont,	   die	  

von	   der	   Sonne	   losgekettete	   Erde,	   die	   fort	   von	   allen	   Sonnen	   stürzt,	   die	   fortwährend	  

stürzt,	   „rückwärts,	   seitwärts,	   vorwärts,	   nach	   allen	   Seiten“,	   die	   kein	   Oben	   und	   Unten	  

mehr	   kennt,	   die	   uns	   irren	   macht	   „durch	   ein	   unendliches	   Nichts“,	   die	   „immerfort	   die	  

Nacht	  und	  mehr	  Nacht“	  bringt?54	  Für	  den	  Tod	  seines	  Vaters	   findet	  er	  als	  13-‐Jähriger	  –	  

rückgreifend	  auf	  den	  frühen	  Eindruck	  –	  das	  Bild	  eines	  seiner	  Krone	  beraubten	  Baumes,	  

der	  welk	  und	  kahl	  wird,	  und	  „die	  Vöglein	  verlassen	  die	  Zweige.	  Unsere	  Familie	  war	  ihres	  

Oberhauptes	   beraubt,	   alle	   Freude	   schwand	   aus	   unsern	   Herzen	   und	   tiefe	   Trauer	  

herrschte	   in	   uns.“55 	  Das	   Begräbnis	   sinkt	   tief	   in	   den	   „zum	   vaterlosen	   Waisenkind“	  

gewordenen	  4½-‐Jährigen	   ein:	   „Um	  1	  Uhr	  Mittag	   begann	  die	   Feierlichkeit	   unter	   vollen	  

Glockengeläute.	   Oh,	   nie	   wird	   sich	   der	   dumpfe	   Klang	   derselben	   aus	   meinem	   Ohr	  

verliehren,	   nie	   werde	   ich	   die	   düster	   rauschende	   Melodie	   des	   Liedes	   „Jesu	   meine	  

Zuversicht“	   vergessen!	   Durch	   die	   Hallen	   der	   Kirchen	   braußte	   Orgelton.“ 56 	  Trotz	  

ehrenvoller	  Feier	  und	  Abschiedsritual	  findet	  sich	  der	  Anklang	  auf	  eine	  hallende	  Leere.	  
	  

Ein	   dreiviertel	   Jahr	   darf	   die	   junge	   Witwe	   Franziska	   Nietzsche	   noch	   mit	   ihren	   drei	  

Kindern	  im	  Röckener	  Pfarrhaus	  wohnen.	  Nach	  sechs	  Monaten	  folgt	  bereits	  der	  nächste	  

Schock.	   Das	   unvorhersehbare	   Ereignis	   zeigt	   sich	   in	   der	   Nacht	   zuvor	   im	   Traum	   des	  

kleinen	  Jungen.	  Als	  13-‐Jähriger	  stehen	  ihm	  dessen	  Bilder	  noch	  lebhaft	  vor	  Augen:	  „In	  der	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53	  vgl.	   Jung,	   C.G.	   (1999):	   Archetypen,	   insbes.	   p.	   121-‐128;	   sowie	   die	   beiden	  Werke	   von	   Campbell,	   Joseph	  
(1978):	  Der	  Heros	  in	  tausend	  Gestalten,	  sowie	  (1996):	  Die	  Masken	  Gottes,	  4	  Bände	  
54	  KSA	  3,	  FW,	  p.	  481	  
55	  BAW	  1,	  p.	  6	  	  	  
56	  BAW	  1,	  p.	  5	  
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damaligen	  Zeit	  träumte	  mir	  einst,	  ich	  hörte	  in	  der	  Kirche	  Orgelton	  wie	  beim	  Begräbniß.	  

Da	   ich	   sah,	   was	   die	   Ursache	   wäre,	   erhob	   sich	   plötzlich	   ein	   Grab	   und	   mein	   Vater	   im	  

Sterbekleid	   entsteigt	   denselben.	   Er	   eilt	   in	   die	  Kirche	  und	  kommt	   in	   kurzen	  mit	   einem	  

kleinem	  Kinde	  im	  Arm	  wieder.	  Der	  Grabhügel	  öffnet	  sich,	  er	  steigt	  hinein	  und	  die	  Decke	  

sinkt	   wieder	   auf	   die	   Oeffnung.	   Sogleich	   schweigt	   der	   rauschende	   Orgelschall	   und	   ich	  

erwache.	  –	  Denn	  Tag	  nach	  diesen	  Nacht	  wird	  plötzlich	  Josepfchen	  unwohl,	  bekommt	  die	  

Krämpfe	  und	  stirbt	  in	  Wenig	  Stunden.	  Unser	  Schmerz	  war	  ungeheuer.	  Mein	  Traum	  war	  

vollständig	   in	  Erfüllung	  gegangen.	  Die	  kleine	  Leiche	  wurde	  auch	  noch	   in	  die	  Arme	  des	  

Vaters	  gelegt.	  –	  Bei	  diesen	  doppelten	  Unglück	  war	  	  Gott	  im	  Himmel	  unser	  einziger	  Trost	  

und	  Schutz.	  Dies	  geschah	  im	  Januar	  1850.	  -‐	  -‐	  -‐“57	  
	  

Die	  Erkenntnis	  des	  schwer	  geforderten	  kleinen	  Jungen	  aus	  Röcken	  –	  „Mein	  Traum	  war	  

vollständig	   in	   Erfüllung	   gegangen“	   -‐	   die	   er	   8	   Jahre	   später	   aufzeichnet,	   sollte	   vor	  

zudringlichen	   psychologischen	  Ausdeutungen	   nicht	   verschont	   bleiben.	  Dabei	  wird	   das	  

bei	  weitem	  Offensichtlichere	  gern	  übersehen:	  Dass	  der	  gerade	  5-‐Jährige	  uns	  mit	  diesem	  

Schlusssatz	  darlegt,	  dass	  er	  bereits	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  die	  Bilderrede	  des	  Traums	  sehr	  

klar	  versteht	  und	  sie	  auf	  das	  Ereignis	  abbilden	  kann.	  Das	  gilt	  noch	  mehr	  für	  die	  später	  -‐	  

1861	  -‐	   in	  Mein	  Lebenslauf58	  vorsichtiger	  ausgedrückte	  Version,	   in	  welcher	  der	  Vater	  im	  

Traum	   statt	   dem	   kleinen	   Kind	   nur	   etwas,	   „das	   ich	   nicht	   deutlich	   erkannte“	   im	   Arm	  

trägt;59	  auch	  lässt	  er	  in	  diesem	  neu	  erarbeiteten	  Lebensrückblick	  den	  kindlichen	  Ausruf	  

des	  Erstaunens	  über	  die	   immediat	   folgende	  Manifestation	  weg.	  Als	  nüchterne	  Evidenz	  

genügt,	  dass	  der	  kleine	  Bruder	  „ganz	  unmittelbar	  an	  dem	  Grabe	  meines	  Vaters	  beerdigt“	  

worden	  ist.60	  Die	  Vorwegnahme	  eines	  schicksalhaften	  Unheils,	  eine	  Schau	  dessen,	  „was	  

kommt“ 61 ,	   die	   sich	   in	   einer	   symbolischen	   Traumsequenz	   erzählt	   und	   danach	  

lebensweltlich	   hereinbricht,	   muss	   auf	   die	   Kinderseele	   durchaus	   einen	   mächtigen	  

Eindruck	  gemacht	  haben:	  Als	  ein	  Ausnahme-‐Erlebnis,	  als	  ein	  Wissen,	  das	  sich	  über	  die	  

natürliche	  Ordnung	  der	  Zeit	  erhoben	  hat.	  Als	  Vorauswissen,	  das	  den	  kleinen	  Jungen	  über	  

den	  Fluss	  der	  Ereignisse	  –	  codiert	  -‐	  informiert.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57	  BAW	  1,	  p.	  6	  	  (Rechtschreibung	  des	  jungen	  Nietzsche)	  
58	  BAW	  1,	  p.	  280	  ff.	  
59	  BAW	  1,	  p.	  282	  
60	  ebd.	  
61	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  189;	  	  Nietzsche	  redet	  1888	  mit	  voraussehender	  Bestimmtheit	  über	  die	  Heraufkunft	  des	  
Nihilismus	  als	  das	  „was	  kommt,	  was	  nicht	  mehr	  anders	  kommen	  kann“.	  
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Wenngleich	  also	  der	   Inhalt	  des	  Traums	  den	  Trost	   spenden	  mochte,	  dass	  der	  Bruder	   in	  

Obhut	  des	  Vaters	  ins	  Totenreich	  gelangt	  sei,	  so	  trägt	  die	  Form	  der	  Übermittlung	  ihm	  eine	  

weitere	   Botschaft	   zu:	   Aus	   unbekannten	   Quellen	   teilt	   sich	   ein	   ihm	   bereits	  

entschlüsselbares	   Wissen	   mit,	   dem	   die	   Menschen	   seiner	   Umgebung	   nicht	   teilhaftig	  

werden;	   durch	   die	   nachfolgende	   Zeitigung	   erweist	   sich	   die	   Relevanz	   dieses	   Wissens,	  

dessen	   Wahrheit	   rückt	   ins	   Sichtbare:	   Diese	   Wahrheit	   bildet	   die	   zuvor	   symbolisch	  

geschaute	  ab	  und	  gerinnt	  zeitverzögert	  in	  die	  erlebbare	  Wirklichkeit	  oder	  schlicht:	  geht	  

in	  Erfüllung.	  Nicht	  in	  psychologischer,	  sondern	  in	  philosophischer	  Hinsicht	  	  -‐	  genauer:	  in	  

ästhetischer	   -‐	   ist	   Nietzsches	   Bemerkung	   bezüglich	   dieses	   Ereignisses	   von	   Bedeutung,	  

zumal	  sie	  bereits	  die	  Andeutung	  enthält,	  dass	   ihm	  hier	  die	  Form	  zum	  Inhalt	  wird,	  dass	  

ihm	   die	  Weise	   der	   Übermittlung	   bereits	   etwas	   über	   sein	   Ausnahmesein	   erzählt	   –	   ein	  

Faktum,	  das	  Nietzsche	  in	  einer	  späten	  Notiz	  aus	  dem	  Jahr	  1888	  der	  Künstlerperspektive	  

zurechnen	  wird:	  Deren	  Vorrecht	  ist	  es,	  diese	  umgekehrte	  Schau	  auf	  das	  Wesentliche	  zu	  

öffnen	  –	  mit	  ihr	  wird	  die	  Form	  zum	  Inhalt,	  der	  Inhalt	  aber	  zu	  etwas	  bloß	  Formalen.62	  Ein	  

Künstlerphilosoph	  kann	  dies	  freilich	  auch	  auf	  sein	  Erkennen	  anwenden.	  Für	  den	  kleinen	  

Nietzsche	   führt	   dieses	   Erlebnis	   und	   die	   Schau	   seiner	   Mitteilung	   zum	   ersten	   Mal	   –	  

weitere	   Indizien	   und	   Hinweise	   werden	   folgen	   -‐	   zu	   jener	   Gewissheit,	   dass	   sich	   ihm	  

andere	  Quellen	  des	  Wissens	  auftun	  als	  seinen	  Mitmenschen.	  	  

	  

Mutter	  Franziska	  Nietzsche	  wird	  nach	  den	  Toden	  von	  Mann	  und	  Kind	  von	  einer	  akuten	  

Schwäche	  heimgesucht,	  die	  Körperkraft	   ist	   ihr	   „von	  all	  den	  Stürmen	  gebrochen“:	  allein	  

das	  Treppensteigen	  bedarf	  der	  Ruhepausen,	  um	  überhaupt	  weiter	  gehen	  zu	  können;	  sie	  

wünscht	   nur	   „bald	   recht	   bald	   mit	   meinen	   Heißgeliebten	   vereinigt	   zu	   sein“.63	  Trotz	  

Sehnsucht	  nach	   jenseitigem	  Glück	   erfüllt	   sie	   ihre	  Aufgaben	   im	  Hier	  und	   Jetzt	  mit	  Um-‐	  

und	   Weitsicht.	   Mit	   diesem	   Engagement	   kehrt	   auch	   ihre	   Lebenskraft	   zurück.	   Sie	  

konzentriert	   ihren	   Blick	   auf	   eine	   gute	   Ausbildung	   ihrer	   Kinder:	   Bereits	   am	   Tag	   nach	  

seinem	  5.	  Geburtstag	  –	  3	  Monate	  nach	  dem	  Tod	  des	  Vaters	   -‐	  wird	  Friedrich	  Nietzsche	  

eingeschult.	   Am	   ersten	   Schultag	   versichert	   er	   der	   Mutter,	   „dass	   er	   so	   eine	   Freude	  

wirklich	  noch	  nicht	  erlebt	  hätte“.64	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62	  vgl.	  KSA	  13,	  p.	  9,	  10	  
63	  Goch,	  Klaus	  (1994):	  Franziska	  Nietzsche,	  p.	  24	  	  (Hervorhebung	  von	  Goch)	  
64	  KGB	  1,	  4,	  p.	  34	  
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I.2 Das	  außergewöhnliche	  Kind	  

Im	  April	  1850	  steht	  die	  Übersiedlung	  nach	  Naumburg	  an,	  das	  viele	  neue	  Eindrücke	  für	  

den	   eifrig	   beobachtenden	   Pastorensohn	   bringt.	   Die	   Stadt	   mit	   ihren	   düsteren	  

gepflasterten	  Gassen	  kommt	   ihm	  zunächst	  vor	  wie	  ein	  Käfig,	  dem	  es	  zu	  entfliehen	  gilt,	  

im	  angelegten	  Bürgergarten	  erscheinen	  ihm	  die	  dekorativen	  Bäume	  wie	  „Christbäume“,	  

und	  die	  ungewohnte	  Menge	  des	  Volks	  erweckt	  seine	  Bewunderung,	  mit	  dem	  Erstaunen,	  

dass	   die	   Menschen	   einander	   unbekannt	   sind.65	  Auch	   die	   vielen	   Kinder	   in	   der	   Schule	  

verwirren	   ihn	   anfangs,	   wenngleich	   er	   im	   Unterricht	   schnelle	   Fortschritte	   macht.	   Und	  

doch	  zeigt	  sich,	  dass	  dieses	  Kind,	  dem	  binnen	  eines	  Jahres	  zwei	  traumatische	  Erlebnisse	  

widerfahren	  sind,	  ein	  Geist	  bewegt,	  der	  sich	  von	  den	  Gleichaltrigen	  unterscheidet.	  Der	  

13-‐Jährige	  beschreibt	  retrospektiv:	  „Aber	  schon	  damals	  fing	  mein	  Charackter	  an	  sich	  zu	  

zeigen.	  Ich	  hatte	  in	  meinem	  jungen	  Leben	  schon	  sehr	  viel	  Trauer	  und	  Betrübniß	  gesehn	  

und	   war	   deßhalb	   nicht	   ganz	   so	   lustig	   und	   wild	   wie	   Kinder	   zu	   seien	   pflegen.	   Meine	  

Mitschüler	  waren	  gewohnt,	  mich	  wegen	  dieses	  Ernstes	  zu	  necken.	  Aber	  dieses	  geschah,	  

nicht	   allein	   in	   der	  Bürgerschule	   nein,	   auch	   später	   im	   Institut	   und	   sogar	   im	  Gymnasio.	  

Von	  Kindheit	  an	  suchte	  ich	  die	  Einsamkeit	  und	  fand	  mich	  da	  am	  wohlsten,	  wo	  ich	  mich	  

ungestört	  mir	  selbst	  überlassen	  konnte.	  Und	  dies	  war	  gewöhnlich	  im	  freien	  Tempel	  der	  

Natur,	  und	  die	  wahrsten	  Freuden	  fand	  ich	  hiebei.	  So	  hat	  auf	  mich	  stets	  ein	  Gewitter	  den	  

schönsten	  Eindruck	  gemacht;	  der	  weithin	  krachende	  Donner	  und	  die	  hell	  aufzuckenden	  

Blitze	  vermehrten	  nur	  meine	  Ehrfurcht	  gegen	  Gott.“66	  
	  

Das	  Gewitter,	  Donner	  und	  vor	   allem	  der	  Blitz,	   deren	  physikalische	  Präsenz,	   aber	   auch	  

die	   wahrnehmungstechnischen	   Besonderheiten	   werden	   Nietzsche	   später	   in	   seiner	  

Philosophie	  zur	  brisanten	  Metapher	  –	  vornehmlich	  dort,	  wo	  es	  um	  die	  Verkündigung	  des	  

Übermenschen	   geht, 67 	  das	   Auftauchen	   des	   Dionysos 68 	  oder	   auch	   darum,	   was	   ein	  

Philosoph	   zu	   sein	   hat.69	  „Es	   ist	   Alles	   	   Bilderrede“70	  wird	   er	   lapidar	   feststellen	   –	   wozu	  

gehört,	  sich	  ein	  breites	  Spektrum	  an	  Bilderwelten	  vordem	  gewonnen	  zu	  haben	  und	  ein	  

aufmerksamer	   Beobachter	   des	   Zusammenwirkens	   und	   des	   Prozesses	   „der	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65	  BAW	  1,	  p.	  7	  
66	  BAW	  1,	  p.	  8	  
67	  vgl.	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  18	  
68	  vgl.	  KSA	  6,	  DD,	  p.	  398	  -‐	  401	  
69	  vgl.	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  235	  
70	  KSA	  3,	  MOR,	  p.	  112	  
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K r a f t f e s t s t e l l u n g e n “ 71	  in	   der	  Natur	   zu	   sein.	   Zeitlebens	  wird	   er	   darauf	  Wert	  

legen,	  in	  seiner	  Philosophie	  als	  „Erlebter“72	  zu	  reden:	  Als	  einer,	  der	  von	  Kindesbeinen	  an	  

den	  Drang	  verspürt	  hat,	  sich	  dem	  „schönsten	  Eindruck“73	  -‐	  und	  auch	  dem	  gefährlichsten	  

–	   auszusetzen,	   um	   ihn	   in	   den	   schönsten	   Ausdruck	   –	   bis	   hin	   zu	   dem	   für	   das	   Denken	  

abgründigsten	  und	  gefährlichsten	  –	  zu	  gießen.	  	  

	  

Wenn	   Gewitter	   „im	   Tempel	   der	   Natur“74 	  im	   Naumburger	   Schulanfänger	   durchaus	  

ästhetische	   wie	   religiöse	   Regungen	   zu	   affizieren	   vermochten,	   aber	   keineswegs	   ein	  

Bedürfnis	   nach	   Schutz,	   so	   konnte	   ihm	   ein	   massiver	   Wolkenbruch	   schon	   gar	   nichts	  

anhaben.	   Dazu	   berichtet	   seine	   Schwester	   Elisabeth:	   „Eines	   Tages	   strömte	   gerade	   am	  

Schluss	   der	   Schule	   ein	   tüchtiger	   Platzregen	   hernieder;	   wir	   sahen	   die	   Priestergasse	  

entlang	  nach	  unserem	  Fritz	  aus.	  Alle	  Jungens	  stürmten	  wie	  das	  wilde	  Heer	  nach	  Hause,	  –	  

endlich	   erscheint	   auch	   Fritzchen,	   welcher	   ruhig	   daher	   schreitet,	   die	   Kappe	   unter	   der	  

Schiefertafel	  verborgen,	  sein	  kleines	  Taschentuch	  darüber	  gebreitet.	  Mama	  machte	  ihm	  

Zeichen	   und	   rief	   ihm	   schon	   von	  weitem	   zu:	   „so	   lauf	   doch	   nur!“	   der	   strömende	  Regen	  

verhinderte	   seine	   Antwort	   zu	   hören.	   Da	   unsere	   Mutter	   ihm,	   als	   er	   vollkommen	  

durchnäßt	   ankam,	   darüber	   Vorwürfe	  machte,	   sagte	   er	   ernsthaft:	   „Aber	  Mama,	   in	   den	  

Schulgesetzen	   steht:	  Die	  Knaben	   sollen	   beim	  Verlassen	  der	   Schule	   nicht	   springen	  und	  

laufen,	  sondern	  ruhig	  und	  gesittet	  nach	  Hause	  gehen.““75	  Die	  Schwester	  setzt	  hier	  nach:	  

„Fritzchen	   befolgte	   das	   Gesetz	   unter	   den	   erschwerendsten	   Umständen.“76	  Allerdings	  

wäre	  es	  zu	  kurz	  gegriffen,	  Nietzsche	  hier	  lediglich	  als	  braven	  Befolger	  der	  Schulgesetze	  

zu	  sehen.	  Immerhin	  lässt	  „den	  kleinen	  Pastor“,	  wie	  ihn	  seine	  Mitschüler	  nennen,	  weil	  er	  

Bibelsprüche	   und	   geistige	   Lieder	   „mit	   einem	   solchen	   Ausdruck	   hersagen“	   kann,	   „daß	  

man	   fast	   weinen	   müßte“,	   die	   allgemeine	   Regenpanik	   nicht	   in	   eine	   Stressreaktion	  

versetzen.77	  Es	   gilt	   „trotzdem“78	  Haltung	   zu	   bewahren,	   die	   rechte	   Geste	   zu	   wählen,	  

höhere	   Standards	   für	   sich	   zu	   setzen,	   auch	  wenn	   die	   anderen	  wie	   ein	  wildes	   Heer	   los	  

stürmen;	  	  ein	  Regen	  oder	  andere	  missliche	  Umstände	  sind	  schlichtweg	  kein	  Grund,	  sich	  

in	  Unruhe	  versetzen	   zu	   lassen.	  Aus	   einem	  vornehmen	   Instinkt	  heraus	   gewinnt	   er	   sich	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71	  KSA	  11,	  NF,	  p.	  560	  
72	  ebd.,	  p.	  427	  
73	  s.o.	  
74	  s.o.	  
75	  Förster-‐Nietzsche,	  Elisabeth	  (2014):	  Das	  Leben	  Friedrich	  Nietzsches,	  Bd.	  1,	  p.	  39	  
76	  ebd.	  
77	  ebd.,	  38	  
78	  vgl.	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  337;	  Nietzsche	  meint,	  alles	  Entscheidende	  entstehe	  „trotzdem“.	  	  
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innere	   Autarkie.	   Dabei	   praktiziert	   er	   ganz	   nebenher	   am	   Schulweg	   die	   von	   den	  

Epikureern	  und	  Stoikern	  angestrebte	  ἀταραξία,	  die	  Unerschütterlichkeit	  der	  Seele	  –	  und	  

verleiht	   ihr	   physisch	   Ausdruck.	   An	   Epikur	   selbst	   wird	   Nietzsche	   später	   seinen	  

„v e r f e i n e r t e n 	   H e r o i s m u s “79	  schätzen.	  Die	   eigene	  Unerschütterlichkeit	  wird	  

er	   durch	   vielfache	   harte	   Prüfungen	   stählen:	   in	   Form	   ernsthafter,	   bedrohlicher	  

Erkrankungen,	   höchst	   beschwerlichen	   Reisen	   sowie	   überhaupt	   seiner	   Erfahrenheit	   in	  

„Fragen	  der	  décadence“80.	  Er	  wird	  widrigen	  Umständen	  Parole	  bieten,	  um	  an	   ihnen	  zu	  

erstarken:	  „Was	  Qual	  und	  Entsagung	  betrifft,	  so	  darf	  sich	  das	  Leben	  meiner	  letzten	  Jahre	  

mit	  dem	  jedes	  Asketen	  irgend	  einer	  Zeit	  messen“	  vertraut	  er	  1880,	  mithin	  in	  seinem	  36.	  

Lebensjahr,	  der	  befreundeten	  Römerin	  Malwida	  von	  Meysenbug	  an,	  „trotzdem	  habe	  ich	  

diesen	   Jahren	   viel	   zur	   Läuterung	   und	   Glättung	   der	   Seele	   abgewonnen	   -‐	   und	   brauche	  

weder	   Religion	   noch	   Kunst	  mehr	   dazu.“81	  Nietzsches	  Weg	   scheint	   instinktiv	   auch	   von	  

der	  οἰκείωσις,	  dem	  Leitprinzip	  der	  Selbstverkommnung	  der	  Stoa	  bestimmt.	  

	  

Die	   von	   Nietzsches	   Schwester	   Elisabeth	   erinnerte	   eindrucksvolle	   Regen-‐Szene	   mag	  

jedoch	  auch	  die	   lebensweltliche	  Rolle	  dieses	  Kindes	  widerspiegeln:	  Es	  gilt	  sie	  aus	  dem	  

Hintergrund	   des	   kleinen	  Pastors	   zu	   bedenken,	   der	   als	   einziger	   „Herr“	   im	  Naumburger	  

Frauenhaushalt	   (Mutter,	   Schwester,	   Großmutter	   Erdmuthe,	   Tante	   Rosalie,	   Tante	  

Auguste,	  das	  Hausmädchen)	  nun	  auch	  eine	  gewisse	  Verantwortung	  zu	  tragen	  bereit	  ist;	  

der	   Mutter,	   die	   in	   erster	   Trauer	   am	   liebsten	   dem	   Vater	   gefolgt	   wäre,	   will	   Stolz	   und	  

Freude	   im	  Diesseits	  bereitet	   sein.	   Folglich	   füllt	   er	  die	  Rolle	  des	   achtbaren	  Oberhaupts	  

aus,	  um	  die	  Würde	  und	  Eleganz	  des	  Vaters	  weiterzutragen.	  1884	  wird	  er	  sich	  in	  Jenseits	  

von	  Gut	  und	  Böse	  damit	  beschäftigen,	  was	  vornehm	  sei.	  Hier	  findet	  sich	  jene	  Einsicht,	  die	  

seine	  Kindheit	   in	  hohem	  Ausmaß	   lebensweltlich	  geprägt	  haben	  mag:	   „Das	   tiefe	  Leiden	  

macht	  vornehm;	  es	  trennt.“82	  

	  

Die	  junge	  Mutter	  weiß	  um	  ihre	  erzieherische	  Verantwortung.	  Sie	  folgt	  dem	  Leitsatz,	  dass	  

man	   „bis	   zum	   sechsten	   Jahre	   die	   geistigen	   Fähigkeiten	   bei	   einem	   Kinde	   zu	   wecken	  

suchen“	  müsse,	   ihr	   ist	  wichtig,	  dass	   „ein	  Kind	  gern	  geben	   lerne“	  und	  so	   leitet	   sie	  Fritz	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
79	  vgl.	  KSA	  8,	  NF,	  	  p.	  506	  
80	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  265	  
81	  KSB	  6,	  p.	  5	  	  
82	  KSA	  5,	  JBG,	  p.	  225	  
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und	  Elisabeth	  an,	  auf	  den	  täglichen	  Spaziergängen	  den	  Armen	  Gaben	  zu	  reichen.83	  Trotz	  

knapper	  Ressourcen	  –	  der	  Witwe	  steht	  nur	  eine	  kleine	  Witwenpension	  zu	  –	  gelingt	  es	  

ihr,	   für	   Fritz	   ein	   Klavier	   zu	   kaufen,	   da	   ihr	   sein	   Musikinteresse	   auffällt.	   Sie	   nimmt	  

zunächst	   selbst	   einige	   Stunden	   Unterricht,	   um	   ihm	   die	   Grundlagen	   beibringen	   zu	  

können.	   Bald	   wird	   der	   talentierte	   Sohn	   zum	   Klavier-‐Unterricht	   geschickt,	   und	   die	  

folgenden	   Geburtstage	   wünscht	   dieser	   sich	   nichts	   mehr	   als	   Noten	   zu	   klassischen	  

Klavierkonzerten.	   Mutter	   und	   Sohn	   freuen	   sich	   daran,	   vierhändig	   zu	   spielen,	   z.B.	  

Haydnsche	  Sonaten.	  84	  Dennoch	  beunruhigt	  Franziska	  Nietzsche,	  dass	  ihr	  Sohn	  zwar	  „gut	  

und	   gehorsam“	   sei,	   sich	   aber	   schwer	   anschlösse,	   auch	   habe	   er	   „über	   alle	   Dinge	   seine	  

eignen	   Gedanken,	   die	   mit	   denen	   andrer	   Leute	   garnicht	   übereinstimmten“.85	  Als	   sie	  

diesbezüglich	  Rat	  von	   ihrem	  Vater	  einholen	  will,	  donnert	  dieser:	   „Aber	  meine	  Tochter,	  

du	   weißt	   garnicht,	   was	   du	   an	   diesem	   Jungen	   hast!	   Das	   ist	   das	   ungewöhnlichste	   und	  

begabteste	  Kind,	  das	  mir	  in	  meinem	  ganzen	  Leben	  vorgekommen	  ist	  [..].	  Laß	  ihn	  doch	  in	  

seiner	  Eigenart!“86	  Schwester	  Elisabeth	  lässt	  wissen,	  dass	  die	  Mutter	  diesen	  Rat	  befolgt	  

habe	   und	   ihren	   Bruder	   sich	   selbst	   entwickeln	   ließ	   –	   Friedrich	   habe	   später	   dankbar	  

anerkannt,	   dass	   „niemand	   mit	   einem	   energischen	   „du	   sollst“	   auf	   ihn	   einzuwirken	  

versucht	   hat	   und	   daß	   dadurch	   das	   gesunde	   Von-‐Innen-‐heraus-‐wachsen	   allein	  

ermöglicht	  worden	  sei“.87	  Wenn	  Mutter	  Franziska	  Nietzsche	  später	  die	  von	  der	  Tochter	  

verfasste	   Biographie	   Das	   Leben	   Friedrich	   Nietzsches	   in	   einem	   vertraulichen	   Brief	   als	  

„Dichtung	  und	  Wahrheit“88	  –	  vor	  allem	  ob	  Elisabeths	  kreativen	  Vorschul-‐Schilderungen	  

–	  bezeichnet,	  so	  differieren	  doch	  oft	  die	  Erinnerungen	  Erwachsener	  von	  der	  Kindersicht,	  

und	  auch	  die	  Erzählungen	  der	  vielen	  Verwandten	  mochten	  Einfluss	  genommen	  haben.	  

Dass	   die	   kleine	   Lisbeth	   ihren	   Bruder	   verehrt	   hat,	   mag	   außer	   Frage	   stehen;	   dass	   ihm	  

niemand	  damals	  so	  nah	  war	  wie	  sie,	  dass	  sie	  viele	  Erlebnisse	   teilten,	  dass	  er	  zuweilen	  

auch	  ihr	  väterlicher	  Lehrer	  war,	  ebenso.	  	  

	  

Der	   Schüler	   Nietzsche	   schätzt	   das	   Vorrecht	   dass	   an	   seinem	   Geburtstag	   die	  

Kirchenglocken	  läuten	  und	  stets	  schulfrei	  ist.	  Die	  frühen	  außergewöhnlichen	  Erlebnisse	  

und	   Gedanken,	   vor	   allem	   aber,	   wie	   man	   sich	   ihm	   gegenüber	   verhält,	   bringen	   ihm	   zu	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
83	  Gabel,	  Gernot	  U.,	  und	  Jagenberg,	  Carl	  Helmuth,	  Hrsg.	  (1994):	  Der	  entmündigte	  Philosoph,	  p.	  36	  
84	  vgl.	  ebd.,	  p.	  35,	  36	  
85	  Förster-‐Nietzsche,	  Elisabeth	  (1912):	  Der	  junge	  Nietzsche,	  p.	  33	  
86	  ebd.	  
87	  ebd.	  
88	  Gabel,	  Gernot	  U.,	  und	  Jagenberg,	  Carl	  Helmuth,	  Hrsg.	  (1994):	  Der	  entmündigte	  Philosoph,	  p.	  39	  
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Gefühl,	  dass	  es	  mit	   ihm	  etwas	  Besonderes,	  auch	  Absonderndes	  auf	  sich	  habe,	  dass	   ihm	  

ein	   Schicksal	   widerfährt,	   das	   nicht	   der	   Erlebniswelt	   und	   den	   kommunikativen	   Akten	  

seiner	  Mitwelt	  angehört.	  Kurz:	  dass	  er	  ein	  Ausnahmewesen	  sei.	  In	  Ecce	  Homo	  wird	  er	  auf	  

die	  damit	   einhergehende	  Einsamkeit	  Bezug	  nehmen:	   „In	   einer	   absurd	   frühen	  Zeit,	  mit	  

sieben	  Jahren,	  wusste	  ich	  bereits,	  dass	  mich	  nie	  ein	  menschliches	  Wort	  erreichen	  würde:	  

hat	  man	  mich	  je	  darüber	  betrübt	  gesehn?“89	  Wenn	  dieses	  elitäre	  Bewusstsein	  um	  seine	  

ferne	   einsame	   Sonnenpräsenz	   ihn	   bereits	   an	   den	   Blick	   aus	   der	   Höhe	   gewohnte,	   was	  

mochte	   einem	   solchen	   Jungen	   dann	   Bewunderung	   abringen?	   Es	   findet	   sich	   ein	  

überraschender	   Hinweis:	   Wenn	   wir	   der	   Schwester	   glauben	   dürfen,	   so	   hat	   eine	  

Einladung	   nach	   Altenburg	   zur	   russischen	   Großfürstin	   Konstantin,	   einer	   ehemaligen	  

Schülerin	  des	  Vaters	  und	  Gönnerin	  gegenüber	  den	  Nietzsches,	  großen	  Eindruck	  auf	  ihn	  

gemacht.	   Als	   diese	   dort	   den	   feierlich	   geschmückten	   Saal	   betritt,	   ertönt	   die	   russische	  

Hymne,	   die	   Anmut	   und	   Schönheit	   der	   Großfürstin	   wird	   durch	   die	   Festordnung	  

unterstrichen.	   Die	   junge	   Mutter	   Franziska	   Nietzsche,	   ihr	   Sohn	   Friedrich	   und	   Tochter	  

Elisabeth	  werden	  ihr	  vorgestellt.	  Elisabeth	  merkt	  in	  ihrer	  Nietzsche-‐Biographie	  an,	  dass	  

Fritz	   diese	   Frau	   außerordentlich	   bewunderte	   –	   und	   greift	   sehr	  weit,	  wenn	   sie	  wähnt,	  

dass	   vielleicht	   sogar	   seine	   „Russenliebe“	   auf	   dieser	   ersten	   Begegnung	   basierte.90	  Ihre	  

Anspielung	   auf	   Lou	   von	   Salomé	   mag	   hier	   insofern	   etwas	   für	   sich	   haben,	   als	   Lou	   eine	  

junge	   Frau	   in	   Nietzsches	   Leben	   sein	   wird,	   die	   sich	   außerordentlich	   geschickt	   zu	  

inszenieren	  weiß;	  	  dass	  Nietzsche	  diese	  als	  Russin	  sieht	  –	  geboren	  in	  Petersburg	  ist	  Lou	  

Tochter	   eines	   deutschstämmigen	   Generals	   im	   Dienste	   des	   Zaren	   und	   einer	   deutsch-‐

dänischen	   Mutter	   –	   mag	   hier	   seine	   Inszenierung	   der	   intelligenten,	   gewandten	   und	  

hübschen	  Züricher	  Studentin	  gewesen	  sein.	  Vor	  allem	  aber	  findet	  sich	  in	  dieser	  von	  der	  

Schwester	   überlieferten	   Begebenheit	   der	   mächtige	   Eindruck	   des	   Festes,	   der	   auf	   den	  

Naumburger	   Schüler	   gewirkt	   hat:	   das	  Ritual,	   sich	  als	  Mensch	  zu	   feiern	   –	   und	   feiern	   zu	  

lassen;	  das	  Zu-‐scheinen-‐verstehen91,	  das	  hier	  zelebriert	  wird	  –	  eine	  göttliche	  Fertigkeit,	  

die	  Nietzsche	  in	   Jenseits	  von	  Gut	  und	  Böse	  an	  seinem	  apollinischen	  Gott	  Dionysos	  loben	  

wird.92	  In	  Die	  fröhliche	  Wissenschaft	  erhebt	  er	  die	  Erkennenden	  zu	  den	  „Festordnern	  des	  

Daseins“,	  die	  den	  irdischen	  Tanz	  in	  die	  Länge	  ziehen,	  die	  die	  Choreographie	  der	  irdischen	  

Träume	  unternehmen,	  welche	  sich	  den	  Anschein	  von	  Erkenntnissen	  geben	  und	  die	  die	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
89	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  297	  
90	  vgl.	  Förster-‐Nietzsche,	  Elisabeth	  (2014):	  Das	  Leben	  Friedrich	  Nietzsches,	  Bd.	  1,	  p.	  69,	  70	  
91	  vgl.	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  237	  (Hier	  als	  Attribut	  des	  Genies	  des	  Herzens	  resp.	  des	  Dionysos.)	  
92	  vgl.	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  237-‐239	  
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innere	   Verbundenheit	   allverständlich	   für	   alle	   Träumenden	   zum	   Ausdruck	   bringen.93	  	  

Das	   Fest	   des	   Daseins	   entspricht	   nur	   dann	   den	   ästhetischen	   Prämissen,	   wenn	   die	  

Ordnung	  dessen	  den	  Menschen	  in	  seiner	  Würde	  und	  seinem	  Glanz	  erscheinen	  lässt.	  Den	  

Instinkt	  hierfür	  kultiviert	  Nietzsche	  seit	  Kindertagen.	  

	  

Noch	   etwas	   macht	   ihn	   staunen	   –	   resp.	   einen	   „ungeheuren	   Eindruck“,	   wie	   Elisabeth	  

erzählt:	   Zuweilen	   kamen	   Seiltänzer,	   Kolter	   und	  Weizmann	   nach	   Naumburg;	   ein	   Seil	  

wurde	   vom	   Stadtturm	   aus	   über	   den	  Marktplatz	   gespannt	   und	   zuweilen	   standen	   auch	  

beide	  auf	  dem	  Seil,	  wobei	  einer	  niederkniete	  und	  der	  andere	  aus	  der	  Gegenrichtung	  über	  

ihn	  hinwegsprang	  –	  Elisabeth	  erinnert	  sich	  nicht	  mehr	  genau,	  ob	  sie	  dies	  gesehen	  hätten,	  

oder	   ob	   es	   ihnen	   erzählt	   worden	   wäre	   –	   aber	   Nietzsches	   Geist	   mochte	   dieses	   Bild	  

festgehalten	  und	  unter	  neuen	  Vorzeichen	  in	  die	  Vorrede	  seines	  Also	  sprach	  Zarathustra	  

transferiert	   haben.94	  Tatsächlich	   zählten	   Seiltänzer	   im	   19.	   Jahrhundert	   noch	   zu	   den	  

unehrenhaften	  Berufen,	  doch	  ihr	  Einsatz,	  bei	  dem	  sie	  unter	  anderem	  bei	  Bränden	  Leben	  

retteten,	  wurde	  durchaus	  mit	  Ehrenmedaillen	  belohnt.	  Ein	  Bericht	  von	  1818	  erzählt	  ein	  

damals	   spektakuläres	   Manöver	   aus	   der	   Kolter-‐Dynastie:	   Als	   bei	   einem	   Kongress	   in	  

Aachen	   die	   	   Monarchen	   nicht	   Kolter,	   sondern	   einen	   Engländer	   für	   den	   Seilakt	   vom	  

Boden	  zur	  Dachluke	  des	  Turms	  engagieren,	  kommt	  Kolter	  plötzlich	  aus	  der	  Luke	  heraus,	  

als	   der	   Engländer	   gerade	   auf	   halbem	  Wege	   ist,	   schreitet	   auf	   ihn	   zu,	   lässt	   ihn	   wählen	  

zwischen	   Umkehr,	   mit	   ihm	   Ringen	   oder	   Niederknien	   –	   und:	   	   überspringt	   ihn;	  

Literaturkritiker	   Menzel	   hatte	   diese	   Geschichte	   aufgezeichnet	   und	   Nietzsche	   bittet	  

Elisabeth	  1861	  um	  dessen	  Buch.95	  

I.3 Die	  Talente	  

Großmutter	   Erdmuthe	  Nietzsche	   ist	   ein	   entscheidender	   Kontakt	   zu	   verdanken:	   Sie	   ist	  

befreundet	   mit	   Caroline	   Pinder	   –	   deren	   Haus,	   bewohnt	   von	   den	   Familien	   Pinder	   und	  

Krug,	  als	  Mittelpunkt	  des	  kulturellen	  Lebens	  in	  Naumburg	  gilt.	  Ihre	  beiden	  Enkelkinder	  

–	  Wilhelm	   Pinder	   und	   Gustav	   Krug	   –	   sind	   in	   Fritz’	   Alter.	   Mendelssohn-‐Bartholdy	   ist	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
93	  KSA	  3,	  FW,	  p.	  417	  
94	  vgl.	  Förster-‐Nietzsche,	  Elisabeth	  (2014):	  Das	  Leben	  Friedrich	  Nietzsches,	  Bd.	  1,	  p.	  58	  
95	  vgl.	  Kopij,	  Marta,	   und	  Kunicki,	  Wojciech	   (2006):	  Nietzsche	  und	  Schopenhauer:	  Rezeptionsphänomene	  
der	  Wendezeiten,	  	  p.	  229	  ff.	  
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Gustavs	   Pate,	   auch	   Schumann	   verkehrt	   hier.	   Der	   Junge,	   der	   weiß,	   dass	   ihn	   „nie	   ein	  

menschliches	   Wort	   erreichen“96	  würde,	   schließt	   in	   diesem	   anregenden	   musikalisch-‐

geistigen	  Klima	   Freundschaft	  mit	  Wilhelm	   und	  Gustav.	   Ein	   inniger	  Dreibund	   entsteht,	  

der	  sechs	   Jahre	  später	   in	  der	  Vereinigung	  Germania	   ihren	  Talenten	  durch	  gegenseitige	  

Kritik	   weiteren	   Schliff	   geben	   wird.	   „Ja,	   es	   ist	   etwas	   hohes,	   edles,	   wahre	   Freunde	   zu	  

haben“97	  endet	  Nietzsche	  eine	  Beschreibung	  seiner	  Freunde	  Wilhelm	  und	  Gustav,	  in	  der	  

er	  Gustavs	  Begeisterung	  für	  Musik	  als	  Seelennotwendigkeit	  herausstellt,	  während	  er	  an	  

Wilhelm	   das	   Wissen	   um	   Literatur	   schätzt.	   Die	   beiden	   Freunde	   und	   er	   wechseln	  

gemeinsam	   von	   der	   Bürgerschule	   in	   das	   Privatinstitut	   des	   Candidaten	   Weber.	   Hier	  

werden	   bereits	   die	   Grundzüge	   des	   Lateinischen	   und	   Griechischen	   gelehrt,	  Weber	   legt	  

wert	   auf	   die	   religiöse	   Erziehung.	   Die	   Kinder	   erhalten	   genug	   Freiraum	   für	   körperliche	  

Betätigungen,	  für	  Wanderungen,	  Spiele	  und	  ausgedehnte	  Unternehmungen	  ins	  Umland.	  	  

Ideale	   Bedingungen	   also	   für	   den	   jungen	   Nietzsche,	   der	   später	   seine	   Gedanken	   stets	  

unter	  freiem	  Himmel	  fassen	  wird	  und	  allen	  Schreibstubenschreibern,	  den	  „Federfüchsen	  

und	  Tintenfischen“98	  ein	  Fremder	  ist.	  	  

	  

Ausflüge	   zu	   Ausstellungen	   mit	   Mutter	   und	   Schwester	   sind	   für	   Nietzsche	   Anlass	   zu	  

großer	  Begeisterung	  und	  genauer	  Inspektion.	  Dabei	  bleibt	  es	  nicht:	  Er	  fertigt	  für	  Spiele	  

maßstabgetreu	  Nachbildungen	  der	  Räumlichkeiten	  und	  Bilder	  an,	  die	  er	  gesehen	  hat:	  sie	  

entsprechen	   einer	   3,5	   cm	  hohen	  Porzellanfigur:	   „König	   Eichhorn“99.	   Einen	  Besuch	  des	  

Königs	   in	  Naumburg	  mit	   feierlicher	  Inszenierung	  hat	  Nietzsche	  bereits	  erleben	  dürfen.	  

Die	   architektonischen	  Modelle,	   die	   er	  baut	   -‐	   griechische	  Hallen	   samt	  Gemäldegalerien,	  

Klosterräume	   samt	   Beleuchtung	   -‐	   dienen	   diversen	   Aufführungen:	   Musikalische	   und	  

dichterische	  Werke,	  erdacht	  vom	  Schöpfer	  solcher	  Gesamtkunstwerke,	  kommen	  hierin	  

zum	  Vortrag,	   Theaterstücke	  werden	   gespielt.	   Nietzsche	   erschafft	   praktisch	   ein	   ganzes	  

künstlerisch	  geprägtes	  Universum	  für	  „König	  Eichhorn“,	  seinen	  Avatar	  –	  150	  Jahre	  bevor	  

die	   Cyber-‐Community	   virtuelle	   Pendants	   in	   ihren	  Games	  kreiert.	  Würde	  Nietzsche	  mit	  

seiner	   immensen	   Kreativität	   und	   seinem	   Umsetzungswillen	   ins	   beginnende	   21.	  

Jahrhundert	  geboren	  worden	  sein,	  er	  wäre	  vielleicht	  eines	  jener	  Kinder,	  die	  bereits	  vor	  

dem	  10.	  Lebensjahr	  zum	  Millionär	  avancieren:	  Denn	  Nietzsche	  erfindet	  eine	  ganze	  Reihe	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
96	  s.o.	  
97	  BAW	  1,	  p.	  15	  
98	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  574	  
99	  vgl.	  Förster-‐Nietzsche,	  Elisabeth	  (2014):	  Das	  Leben	  Friedrich	  Nietzsches,	  Bd.	  1,	  p.	  46,	  47	  
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von	  Spielen,	  in	  einem	  Spielebuch	  verzeichnet	  er	  ganze	  17	  davon,	  vorrangig	  Kampf-‐	  und	  

Eroberungsspiele	  von	  gegenwärtigen	  und	  vergangenen	  Kriegen,	  zuweilen	  in	  Verbindung	  

mit	  einer	  Orakelordnung	  –	  die	  mehrere	  Antworten	  auf	  die	  Spielsituation	  offen	  hält	  und	  

dementsprechend	  unterschiedliche	  Fortgänge	  und	  Spielentscheidungen,	  gleich	  heutigen	  

Computerspielen.	   Ist	   Nietzsches	   König-‐Eichhorn	   Spiel	   -‐	   ein	   Königreich	   der	   Musen	   -‐	  

vorwiegend	  ihm	  und	  der	  verbündeten	  Schwester	  vorbehalten,	  so	  ist	  später	  die	  Welt	  des	  

spielerischen	   Kampfes	   und	   Kräftefeststellens	   Männersache	   unter	   den	   drei	   Freunden,	  

sodass	   Elisabeth	   nur	   zeitweilig	   an	   den	   Kriegshandlungen	   teilnehmen	   darf.	   Hat	   hier	  

Nietzsche	  eine	  analoge	  Vorversion	  zu	  „World	  of	  Warcraft“100	  und	  ähnlichen	  Multiplayer	  

Role	   Games	   erfunden?	   Militärische	   Literatur,	   alles	   was	   über	   Kriegswissenschaft	  

aufzutreiben	   ist,	  wird	  von	  den	  Kindern	  gesammelt.	   Ihr	  Eifer	  bringt	  sie	  soweit,	  dass	  sie	  

planen,	   ein	  militärisches	  Wörterbuch	  zu	   schreiben.	   In	  der	  Sphäre	   ihrer	  Spiele	   sind	  Sie	  

bereits	   Generäle.	   Nietzsche	   entwickelt	   strategische	   Ideen	   zum	   gegenwärtigen	  

Kriegsgeschehen	   –	   als	   die	   Wirklichkeit	   ihn	   einholt	   und	   der	   Fall	   von	   Sewastopol	   im	  

September	   1855	   vermeldet	  wird,	   ist	   dies	   ein	   Angriff	   auf	   Nietzsches	   Stolz.	   Erschüttert	  

und	   zornig	   zugleich	   verweigert	   er	   das	   Mittagsmahl.101	  Die	   an	   der	   Front	   getroffenen	  

Entscheidungen	   decken	   sich	   nicht	   mit	   den	   eigenen	   raffiniert	   geplanten	   virtuellen	  

militärischen	   Schachzügen:	   Die	   Kommandanten	   hatten	   nicht	   auf	   der	   Höhe	   ihrer	  

Möglichkeiten	   agiert.	   Dass	   die	   Kriegsspiele	   der	   Naumburger	   Schüler	   nicht	   allein	  

Setzungen	  ihrer	  Überlegungen	  sind,	  sondern	  praktisches	  Gefahrenpotenzial	  bieten,	  zeigt	  

folgende	  Schilderung:	  „So	  hatten	  wir	  uns	  öfter	  ein	  Basin	  gegraben	  nach	  einem	  Plane	  vom	  

Hafen	  Sepastopols,	  die	  Festungswerke	  genau	  aufgeführt,	  und	  den	  gegrabenen	  Hafen	  mit	  

Wasser	   gefüllt.	   Ein<e>	  Menge	   Kugeln	   von	   Pech,	   Schwefel	   und	   Salpeter	   waren	   vorher	  

geformt	  worden	  und	  diese	  wurden	  nachdem	  sie	   angebrannt	  waren,	   auf	  die	  papiernen	  

Schiffe	   geworfen.	  Bald	   loderten	  helle	   Flammen,	   <die>	  unser<n>	  Eifer	   vermehrten	  und	  

wahrhaft	  schön	  war	  es	  wenn,	  da	  unser	  Spiel	  sich	  oft	  bis	  spät	  abends	  hinzog,	  die	  feurigen	  

Kugeln	   durch	   das	   Dunkel	   saußten.	   Zum	   Schluß	   wurde	   gewöhnlich	   die	   ganze	   Flotte,	  

ebenso	  alle	  Bomben	  verbrannt,	  wobei	  oft	  die	  Flamme	  zwei	  Fuß	  emporschlug.“102	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
100	  World	   of	   Warcraft	   ist	   das	   weltweit	   beliebteste	   MMORPG	   	   (Massive	   Multiplayer	   Online	   Role-‐Player	  
Game);	  Blizzard	  Entertainment,	  USA,	  Release	  2004	  mit	  regelmäßigen	  Erweiterungen	  
101	  vgl.	  Förster-‐Nietzsche,	  Elisabeth	  (2014):	  Das	  Leben	  Friedrich	  Nietzsches,	  Bd.	  1,	  p.	  53	  
102	  BAW	  1,	  p.	  10	  (Einfügungen	  BAW)	  
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Früh	   übt	   sich,	   wer	   sich	   einst	   aufs	   Sprengen	   verstehen	   will.	   Nichts	   weniger	   als	   die	  

Festungen	   der	   gewohnten	   Glaubenssätze	   werden	   am	   Spiel	   stehen.	   Nietzsches	  

Sprengstoff	   als	   Philosoph	  wird	   bei	  weitem	   subtiler	   und	   untergründiger	   funktionieren,	  

die	   Gefahr	   und	   die	   Kraft	   der	   Vernichtung	   nach	   und	   nach	   erst	   den	   nachfolgenden	  

Generationen	   zu	   Sinn	   und	   Gefühl	   kommen.	   Vorerst	   lösen	   sich	   nur	   Papierschiffe	   und	  

Modellanlagen	   in	   Feuer,	   Schall	   und	   beißenden	  Rauch	   auf.	   Dieser	   Enthusiasmus	   seiner	  

frühen	   Schuljahre	  macht	   verständlicher,	   weshalb	   Nietzsche	   später	   –	   1870	   –	   freiwillig	  

Militärdienst	   leistet,	   und	   es	   sich	   dann	   als	   neutraler	   Schweizer	   Staatsbürger	   nicht	  

nehmen	   lässt,	   als	   Krankenpfleger	   am	   deutsch-‐französischen	   Krieg	   teilzunehmen.	   Ein	  

Erlebnis,	  das	  ihm	  die	  wenig	  heroische	  Seite	  kriegerischen	  Geschehens	  zeigt,	  das	  ob	  den	  

todbringenden	   Verletzungen	   und	   den	   Schreien	   der	   Kriegsversehrten	   sich	   in	   Leib	   und	  

Seele	   eingravieren	   wird.	   Auch	   Großmutter	   Erdmuthes	   Erzählungen,	   denen	   Fritz	   und	  

Lisbeth	  gern	  lauschen,	  handeln	  oft	  vom	  Krieg,	  den	  bitteren	  Tagen	  nach	  der	  Schlacht	  um	  

Jena,	  der	  Plünderung	  des	  Hauses;	  aber	  auch	  davon,	  dass	  sie	   trotz	  all	  der	  Schwere	  eine	  

„sanfte	  Vorliebe“	  für	  Napoleon	  hegte.103	  	  

	  

Die	  Kriegsspiele	  der	  drei	  Naumburger	  Jungen	  nehmen	  ein	  jähes	  Ende.	  Der	  erwähnte	  Fall	  

von	   Sewastopol	   –	   die	   mangelnde	   strategische	   und	   operative	   Finesse	   der	   Russen,	   die	  

damit	   zu	   Unterlegenen	   werden,	   bedingt	   vor	   allem	   für	   Nietzsche	   ein	   spontanes	  

Abwenden	   von	   den	   Krimkriegsszenarien.	   Die	   Kriegskunst-‐Schauplätze	   verblassen,	   die	  

dazu	   geschrieben	   Bücher	   und	   gesammelten	   Materialien	   verstauben.104	  Anstelle	   einer	  

neuen	  Ordnung	  des	  Spiels	  mit	  neuen	   fiktiven	  Herausforderungen	  erfolgt	  die	  Preisgabe	  

an	   die	   Entropie. 105 	  Ein	   Junge,	   der	   seine	   geistigen	   und	   technischen	   Fähigkeiten	  

dahingehend	  geformt	  hat,	  die	  Kriegskunst	  in	  seinem	  Reich	  auf	  die	  Höhe	  zu	  treiben,	  kann	  

sich	  nicht	  mit	  Verlierern	  identifizieren;	  er	  will	  ferne,	  jedoch	  seelennahe	  Helden,	  die	  ihm	  

als	   Vater	   seiner	   eigenen	   Fähigkeiten,	   seines	   Mutes	   und	   Eifers,	   seiner	   Logik	   und	  

Strategien	   als	   Handelnde	   voranschreiten.	   1887	   wird	   er	   sich	   notieren:	   „man	   will	   den	  

Thäter“	  und	  „man	  lobt	  den	  Thäter“.106	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
103	  vgl.	  Förster-‐Nietzsche,	  Elisabeth	  (2014):	  Das	  Leben	  Friedrich	  Nietzsches,	  Bd.	  1,	  p.	  72	  -‐74	  
104	  vgl.	  ebd.,	  p.	  52	  -‐	  54	  
105	  Gegen	   Ende	   seiner	   Schaffensphase	   wird	   Nietzsche	   auch	   der	   von	   ihm	   prognostizierten	   nihilistischen	  
Krise	   um	   die	   Jahrtausendwende	   diese	   beiden	   Möglichkeiten	   einräumen:	   Überwindung	   oder	   Verfall	  
(mithin	  die	  Preisgabe	  an	  die	  Entropie).	  
106	  KSA	  12,	  NF,	  p.	  376	  
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Weitere	  Talente	  sind	  Nietzsche	  zugeteilt:	  Musik	  und	  Dichtkunst.	  Was	  liegt	  mithin	  näher,	  

als	  sich	  den	  großen	  antiken	  Götterfiguren	  zuzuwenden?	  Immerhin	  beeindrucken	  deren	  

Handlungen.	   Noch	   interessanter	   ist	   ihm,	   sie	   in	   eigens	   dafür	   geschriebenen	   Stücken	  

auftreten	   zu	   lassen.	  Wilhelm	   Pinder	   ist	   ihm	   dabei	   kongenialer	   Partner.	   1856	   entsteht	  

das	  Lustspiel	   „Die	  Götter	  vom	  Olymp“:	  Dessen	  Aufführung	  zeigt	  Nietzsche	   in	  der	  Rolle	  

des	  Kriegsgottes	  Mars107,	  Gustav	  Krug	  als	  Jupiter	  und	  Wilhelm	  Pinder	  in	  der	  Doppelrolle	  

von	  Merkur	  und	  Apollo.	  Die	  Göttinnen	  finden	  in	  den	  jüngeren	  Schwestern	  Verkörperung.	  

Die	   Ausstattung	   ist	   der	   Götterkomödie	   angemessen:	   Silberne	   und	   goldene	   Panzer,	  

Schilde,	   Helme;	   prächtige	   Anzüge	   für	   die	   Diven.108	  Nietzsche	   hat	   an	   der	   Aufführung	  

„großen	   Spaß“,	   hält	   das	   Stück	   aber	   für	   „nicht	   recht“	   gelungen, 109 	  wiewohl	   die	  

erwachsenen	  Zuseher	  eine	  „im	  höchsten	  Grade	  ergötzliche	  Vorstellung“110	  genießen.	  Für	  

ein	  zweites	  Stück,	  „Orkadal“,	  eine	  „Ritter	  und	  Geistergeschichte,	  so	  ganz	  aus	  Banketten,	  

Gefechten,	   Morden,	   Gespenstern	   und	   Wunderzeichen	   zusammengefügt“,	   komponiert	  

Nietzsche	  eine	  „rasende,	  vierhändige	  Ouvertüre“,	  	  doch	  kommt	  das	  Stück	  ebenso	  wie	  die	  

später	   begonnene	   „Eroberung	   Trojas“	   mit	   ihren	   „Götterzänkereien“	   nicht	   zur	  

Aufführung.111	  Sämtliche	  Pläne	  verfallen.	  Ein	  Instinkt	  für	  ästhetische	  Perfektion	  scheint	  

ihn	  zu	  begleiten,	  er	  selbst	  ist	  sein	  größter	  Kritiker.	  Seine	  Gedichte	  teilt	  er	  als	  11-‐Jähriger	  

bereits	   	   in	   „Perioden“	   ein,	   Zierlichkeit	   darf	   ihm	  nicht	   „Ziererei“	  werden,	   seinen	   Stil	   zu	  

vervollkommnen	  setzt	  er	  sich	  zur	  Aufgabe.112	  Ein	  einziges	  Mal	  wird	  er	   in	  späterer	  Zeit	  

über	   die	   poetisch-‐rhetorischen	   Parameter,	   die	   das	   Geheimnis	   des	   großen	   Stils	  

ausmachen,	  in	  aller	  Ausführlichkeit	  Auskunft	  erteilen:	  als	  ein	  Morgengabe-‐Schreiben	  an	  

Seelenfreundin	  Lou	  von	  Salomé	  –	   in	  welchem	  der	  „Lehrer“	  Nietzsche	  seiner	  „Schülerin“	  

Lou	  	  die	  „Stillehre	  für	  Lou“	  anvertraut.113	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
107	  Dem	  Kriegsgott	  bleibt	  Nietzsche	  treu:	  in	  einem	  späten	  Brief	  an	  Freund	  Overbeck	  wird	  er	  sich	  als	  „alter	  
Artillerist“	  bezeichnen,	  wie	  er	  sich	  insgesamt	  in	  seiner	  Philosophie	  auch	  auf	  Waffen	  und	  Sprengtechniken	  
versteht.	  Vgl.	  KSB	  8,	  	  p.	  453	  	  
108	  vgl.	  BAW	  1,	  p.	  30	  
109	  ebd.	  
110	  KGB	  1,	  4,	  p.	  38	  	  	  	  	  	  
111	  BAW	  1,	  p.	  30	  
112	  ebd.,	  p.	  15,	  16	  
113	  vgl.	  Kap.	  II.6.1	  
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I.4 Fatum,	  Charisma	  und	  die	  Quellen	  des	  Wissens	  

Einstweilen	  freut	  sich	  Nietzsches	  Mutter	  noch	  daran,	  dass	  viel	  geistiger	  Austausch	  unter	  

Nietzsche	  und	  seinen	  Freunden	  besteht,	  und	  er	  seinem	  Vorsatz	  treu	  bleibt,	  Geistlicher	  zu	  

werden.114	  Er	  setzt	  Psalmen	   in	  Musik	  um.	  Das	  Erbe	  der	  Vorfahren	  beider	  Eltern	  gilt	  es	  

durch	   die	   rege	   Vereinigung	   geistiger	   und	   künstlerischer	   Fähigkeiten	   fortzuschreiben	  

und	   in	   sich	   voranzutreiben,	   aber	   auch	   bereits	   zu	   überbieten;	   er	  will	   über	   sich	   hinaus	  

wachsen.	   Da	   teilt	   das	   Schicksal	   der	   Naumburger	   Familie	   erneut	   ein	   schweres	   Los	   zu:	  

War	   erst	   im	   Vorjahr	   Tante	   Auguste	   im	   Hause	   Nietzsche	   gestorben,	   so	   ist	   nun	   seine	  

geliebte	  Großmutter	  an	  der	  Reihe,	  die	  ihren	  Tod	  im	  77.	  Jahr	  vorausahnte.115	  Der	  Verlust	  

der	  wunderbaren	  Erzählerin	  ist	  für	  beide	  Kinder	  schmerzlich.	  Die	  Erbschaft	  ermöglicht	  

es	  Franziska	  Nietzsche,	  mit	   ihrer	  Familie	   in	  ein	  Haus	  mit	  Garten	  umzuziehen.	  Doch	  da	  

beginnt	  für	  den	  kleinen	  Jungen	  eine	  Crux,	  die	  sich	  durch	  sein	  ganzes	  Leben	  ziehen	  wird.	  

Quälende	   Kopfschmerzen	   plagen	   ihn,	   die	   eine	   Beurlaubung	   im	   letzten	   Semester	   der	  

Quarta	  nach	  sich	  ziehen.	  Es	   ist	  die	  Zeit,	   in	  welcher	  seine	  einsamen	  Spaziergänge	  durch	  

die	   Natur	   erstmals	   zur	   Routine	  werden.	   Er	   ersinnt	   dabei	   vieles,	   „daß	   aber	   selten	   zur	  

Ausführung	   kam“116.	   Immerhin	   aber	   gelingt	   die	   Ausführung	   zahlreicher	   Gedichte	   und	  

musikalischer	  Kompositionen.	  

	  

Nietzsches	  Geburtstags-‐Vorrecht	  bringt	  mit	  sich,	  an	  diesem	  von	  Militärmusik	  geweckt	  zu	  

werden.	  Er	  versteht	  es,	  den	  Ehrentag	  jeweils	  für	  sich	  zu	  gewinnen,	  als	  sein	  Fest.	  Nach	  der	  

Bescherungszeremonie	   ist	   der	   Kirchgang	   obligat;	   hierzu	   findet	   sich	   eine	   den	   jungen	  

Nietzsche	   so	   auszeichnende	   Bemerkung:	   „Ist	   die	   Predigt	   auch	   nicht	   für	   mich	  

geschrieben,	  so	  ziehe	  ich	  mir	  doch	  das	  Beste	  heraus	  und	  wende	  es	  auf	  mich	  an.“117	  Diese	  

Perspektive,	  das	  Angebot,	  das	  die	  Welt	  gerade	  macht,	  gezielt	  auf	  sich	  zu	  beziehen	  und	  

sich	  dazu	  im	  Modus	  des	  auswählenden	  Prinzips	  zu	  verhalten,	  um	  sich	  selbst	  am	  und	  im	  

Weltprozess	   zu	   optimieren,	   wird	   für	   Nietzsches	   Philosophie	   noch	   von	   zentraler	  

Bedeutung	  sein.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
114	  vgl.	  Oehler,	  Adalbert	  (1940):	  Nietzsches	  Mutter,	  p.	  64	  	  
115	  vgl.	  Förster-‐Nietzsche,	  Elisabeth	  (2014):	  Das	  Leben	  Friedrich	  Nietzsches,	  1,	  p.	  76,	  77	  
116	  BAW	  1,	  p.	  30	  
117	  BAW,	  1,	  p.	  26	  
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In	   Jenseits	   von	   Gut	   und	   Böse	   rechnet	   er	   einen	   solchen	   Zugang	   zur	   Welt	   resp.	   einen	  

solchen	   Umgang	  mit	   sich	   der	   vornehmen	  Moral	   zu.118	  In	   	  Also	   sprach	  Zarathustra	   –	   in	  

Mantel	  und	  Stil	  des	  Propheten	  gehüllt	  –	  kündet	  er	  von	  der	  Optimierung	  des	  Menschen	  

überhaupt:	  Mit	  der	  klugen	  Regieanweisung	  für	  das	  Menschsein,	  der	  Rückbindung	  an	  die	  

eigene	   Zukunft,	   die	   dem	   Nihilismus	   und	   dem	   Verfallensein	   an	   Substitutwerte	   Parole	  

bieten	  will,	  gilt	  es	  die	  dafür	  Empfänglichen	  der	  Zeitigung	  ihrer	  höheren	  Potentialität,	  die	  

sich	   in	   einem	   entsprechendem	   Verhalten	   dem	   Weltangebot	   gegenüber	   zeigt,	  

entgegenzuführen.	   Der	   Attraktor	   in	   der	   Zukunft	   ist	   für	   ihn	   der	   Übermensch,	   der	   als	  

Komparativ	   dem	   momentanen	   Zustand	   gegenübersteht.	   Auch	   Nietzsches	   Dionysos	  

denkt	   darüber	   nach,	  wie	   er	   den	  Menschen	   „vorwärts	   bringe“,	   und	   „ihn	   stärker,	   böser	  

und	  tiefer	  mache,	  als	  er	  ist“;	  „auch	  schöner“	  fügt	  der	  Gott	  noch	  hinzu;119	  damit	  weist	  er	  

auch	  auf	  die	  ästhetische	  Qualität	  der	  Rückbindung	  ans	  Künftige	  hinaus	  und	  triggert	  die	  

Richtung	  des	  Selbstdesigns	  des	  Menschen.	  	  

	  

Der	  Naumburger	  Schüler	  fühlt	  bereits	  vehement	  ein	  kraftvolles	  Zentrum	  in	  sich,	  das	  von	  

Impulsen	   dieses	   Größeren	   affiziert	   wird;	   ein	   thymotischer	   Antrieb	   erhebt	   ihn	   in	   eine	  

höhere,	  freiere	  Sphäre.	  Er	  lässt	  ihn	  in	  allem	  was	  ist,	  in	  allem,	  was	  das	  Fatum	  ihm	  zuteilt,	  

das	   ihn	  Stärkende	   finden.	  Er	   schließt	  Freundschaft	  mit	  dem	  Fatum.	  Auf	   seine	  künftige	  

Rolle	  scheint	  er	  vorzubereitet	  zu	  werden:	  Denn	  die	  Wirkung,	  die	  Nietzsche	  in	  Freunden	  

und	   Mitschülern	   hervorzubringen	   vermag,	   bleibt	   nicht	   verborgen.	   Elisabeth	   Förster-‐

Nietzsche	  erinnert	  sich	  eines	  Referendars,	  der	  als	  Primaner	  die	  Klasse	  des	  12-‐jährigen	  

Nietzsche	  zu	  beaufsichtigen	  hatte,	  und	  sich	  einige	  Jahre	  später	  nach	  ihm	  erkundigt:	  „Oft	  

sei	  ihm	  zu	  jener	  Zeit	  mein	  Bruder	  mit	  den	  großen	  sinnenden	  Augen	  aufgefallen,	  und	  er	  

hätte	  sich	  gewundert,	  welchen	  Einfluß	  er	  auf	  seine	  Mitschüler	  ausgeübt	  habe.	  Sie	  hätten	  

vor	   ihm	  kein	   rohes	  Wort	   oder	   unpassende	  Bemerkung	   zu	   sagen	   gewagt.	   Einmal	   habe	  

sich	  ein	  Junge	  auf	  den	  Mund	  geklopft	  und	  ausgerufen:	  „Nein,	  das	  kann	  man	  vor	  Nietzsche	  

nicht	   sagen!“	   „Was	   tut	   er	   Euch	   denn?“	   habe	   er	   gefragt,	   „Ach,	   er	   sieht	   einen	   so	   an,	   da	  

bleibt	  einem	  das	  Wort	  im	  Munde	  stecken.“	  Der	  sonst	  sehr	  freisinnige	  Referendar	  schloß	  

gedankenvoll:	  Fritz	  wäre	  ihm	  immer	  wie	  der	  zwölfjährige	  Jesus	  im	  Tempel	  erschienen;	  

er	  sei	  fest	  überzeugt,	  daß	  er	  noch	  einmal	  etwas	  ganz	  Großes	  würde.“120	  Nicht	  nur,	  dass	  

Nietzsche	  	  „in	  einer	  absurd	  frühen	  Zeit,	  mit	  sieben	  Jahren“	  bereits	  wusste,	  dass	  ihn	  „nie	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
118	  vgl.	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  205	  ff.	  
119	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  239	  
120	  Förster-‐Nietzsche,	  Elisabeth	  (2014):	  Das	  Leben	  Friedrich	  Nietzsches,	  Bd.	  1,	  p.	  93,	  94	  
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ein	  menschliches	  Wort	   erreichen	  würde“121	  hat	   er	   offenbar	   ein	  Vermögen	  ausgebildet,	  

das	   ihn	   als	   einen	   charismatischen	   Katalysator	   ausweist:	   es	   ringt	   unmittelbar	   seinen	  

Mitmenschen	  aufgrund	  seiner	  Präsenz	  ein	  vornehmeres	  Benehmen	  ab.	  Diese	  Fähigkeit	  

eines	   verfeinerten	   Umgangs,	   die	   im	   Anderen	   die	   schöneren,	   gewählteren	   Töne	   zum	  

Anklingen	   bringt,	   die	   in	   ihm	   den	  wohlgeformten	   Ausdruck	   heraufruft,	   wird	   Nietzsche	  

kultivieren	   –	   bis	   hin	   zu	   jener	   Meisterschaft,	   die	   ihm	   Richard	   Wagner	   konzediert,	  

nämlich:	   „Menschen	   zu	   errathen“122.	   Auch	   verblüfft	   er	   damit	   die	   Feriengäste	   in	   Sils	  

Maria.	  Die	  Wohlgeratenheit	  wird	   im	  Zentrum	  seiner	  aristokratischen	  Moral	  stehen,	  sie	  

ist	   ihm	  Instinkt	  und	  bildet	  makrokosmisch	  gleichsam	  das	  Sonnenzentrum,	  um	  das	  sich	  

Erkennen,	  Schaffen	   und	  Lieben	   drehen.123	  Letztere	   bilden	  nicht	   nur	   das	  Dreigestirn	   für	  

Nietzsches	   Philosophie,	   an	   ihnen	   orientiert	   er	   sich	   auch	   lebensweltlich.	   Bleibt	   also	  

nachzufragen,	   nach	   ausführlicher	   Darstellung	   seiner	   kreativen	   Fähigkeiten,	   den	  

erfundenen	   Spielen,	   den	   dramatischen	   und	   musikalischen	   Werken	   sowie	   den	  

Beobachtungen	   seiner	   menschlichen	   Qualitäten,	   inwieweit	   der	   Naumburger	  

Domgymnasiast	  bereits	  seine	  freigeistigen	  intellektuellen	  Gaben	  herausgefordert	  hat.	  Es	  

mag	   nicht	   überraschen,	   dass	   er	   für	   seine	   erste	   theoretische	   Abhandlung	   ein	   für	   die	  

pastorale	  Tradition	  nicht	  ungefährliches	  Thema	  wählt:	  „vom	  Ursprung	  des	  Bösen“.124	  	  In	  

der	  Genealogie	  der	  Moral	  wird	  er	  im	  Vorwort	  darauf	  Bezug	  nehmen.	  	  

	  

Mag	   sein	   Selbstdesign	  auch	  aus	  diesen	  drei	  Kraftkomponenten	  hervorgehen,	  die	   seine	  

noch	  ungewisse	  Sehnsucht	  nach	  Höherem	  speisen,	  zumal	  seine	  Erziehung	  in	  Hauptteilen	  

ihm	  „selbst	  überlassen	  worden“125	  ist,	  so	  ist	  dem	  jungen	  Friedrich	  Nietzsche	  doch	  auch	  

zuweilen	   eine	   schwer	   einordenbare	   Macht	   gewahr:	   Es	   ist	   das	   Hereinbrechen	   einer	  

anderen	  Wirklichkeit,	  eines	  metaphysischen	  Zustroms,	  eines	  Staunens	  über	  ein	  Wissen,	  

das	  nicht	  aus	  Erlerntem	  oder	   ihm	  Erschließbaren	  zu	  kommen	  scheint,	   aber	   ihm	  zuteil	  

wird,	  das	  ihm	  Grund	  ist,	  das	  Exzeptionelle	  an	  sich	  und	  in	  sich	  zu	  spüren.	  Von	  Elisabeth	  

Förster-‐Nietzsche	   ist	   ein	  Dialog	   überliefert,	   den	   der	   damals	   noch	   nicht	   13-‐Jährige	  mit	  

seiner	  10-‐jährigen	  Schwester	  geführt	  haben	  soll,	  als	  sie	  eines	  Tags	   im	  Gartenhäuschen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
121	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  297	  	  	  (s.o.)	  
122	  vgl.	   KGW	   VII,	   4/2,	   Nachbericht	   zur	   7.	   Abteilung,	   p.	   19,	   20;	   (Aus	   einem	   Brief	   von	   J.	   Paneth	   an	   seine	  
Verwandten	   –	   unmittelbar	   nach	   einem	  persönlichen	   Treffen	  mit	  Nietzsche,	   bei	  welchem	   ihm	  Nietzsche	  
dies	  mitteilte.)	  
123	  vgl.	  Prolog	  
124	  KSA	  5,	  GM,	  p.	  249	  
125	  BAW	  5,	  p.	  252	  	  	  	  
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zusammen	   saßen.	   Nietzsche	   fragt	   sie	   zunächst:	   „„aber	   hast	   du	   wohl	   schon	   mal	  

nachgedacht,	  warum	  wir	  so	  gut	  lernen	  können?“	  Natürlich	  hatte	  ich	  nicht	  nachgedacht.	  

Endlich	  meinte	  ich	  nach	  einiger	  Überlegung:	  „Weißt	  Du,	  Fritz,	  ich	  lerne	  so	  Vielerlei	  durch	  

dich,	  was	  andere	  kleine	  Mädchen	  nicht	  wissen.“	  „Ach	  nein“,	  sagte	  Fritz,	  „darauf	  kommt	  

es	   gar	   nicht	   an.	   Woher	   weiß	   ich	   denn	   mancherlei	   Dinge,	   die	   andere	   Jungens	   nicht	  

wissen?“	  „Nein“,	  fuhr	  er	  geheimnisvoll	  fort,	  „ich	  denke	  immer:	  ob	  nicht	  der	  liebe	  Papa	  im	  

Himmel	   daran	   schuld	   ist,	   daß	   er	   uns	   gute	   Gedanken	   eingibt?	   Neulich	   gab	   mir	   Tante	  

Rosalie	  einen	  Brief	  der	  Tanten	  aus	  Plauen	  zu	  lesen,	  darin	  stand:	  „Auf	  den	  beiden	  Kindern	  

ruht	  ersichtlich	  der	  Segen	  des	  Vaters,	  vielleicht	  gestattet	  Gott	  in	  seiner	  Gnade	  unserem	  

herrlichen	  Ludwig	  mehr	  Einfluß	  auf	   seine	  vaterlosen	  Kinder,	   als	   sonst	  Verstorbene	  zu	  

haben	   pflegen.“	   Mir	   wurde	   bei	   dieser	   Erzählung	   sehr	   feierlich	   und	   geheimnisvoll	   zu	  

Mute.“126	  	  

	  

Der	  junge	  Nietzsche	  fühlt	  sich	  rückgebunden	  an	  eine	  Quelle,	  die	  ihn	  informiert,	  die	  ihm	  

zufließen	   lässt,	  was	   ihn	  über	  andere	  hinaushebt.	  Als	  Dahinter	  wird	   zunächst	  noch	  der	  

Segen	   und	   vorwärts	   bringende	   Geist	   des	   Vaters	   unter	   direkter	   Zustimmung	   Gottes	  

vorgestellt,	  ganz	  nach	  Mutmaßung	  der	  Tanten,	  die	  das	  Talent	  der	  Kinder	  würdigen.	  Es	  

handelt	   sich	   um	   eine	   Qualität,	   die	   über	   dem	   steht,	   dessen	   sich	   der	   intelligente	   Junge	  

aufgrund	   bloßer	   Rekombination	   seines	   erworbenen	   Wissens	   und	   seiner	   Fertigkeiten	  

fähig	   sähe.	  Er	  begreift	   sich	  zu	  einem	  Mehr	  an	  Wissen	  auserwählt	  und	  begegnet	  dieser	  

Gnade	   mit	   feierlicher	   Gestimmtheit.	   Dieses	   Ausnahme-‐sein	   gewinnt	   er	   sich	   ohne	  

Hochmut	  und	  Weltferne,	  er	  widmet	  sich	  den	  Anforderungen	  des	  Jetzt	  und	  bleibt	  mit	  den	  

Füßen	  am	  Boden.	  Beflügelung	  und	  höhere	  Leichtigkeit	  sind	  zunächst	  allein	  sportlichen	  

Aktivitäten	   vorbehalten,	   denen	   er	   damit	   Exklusivität	   verleiht:	   „Es	   ist	   geradezu	   etwas	  

überirdisches,	  mit	  geflügelten	  Fuß	  über	  die	  crystallne	  Fläche	  hinzugleiten“127	  schreibt	  er	  

über	  das	  Eislaufen	  im	  Winter.	  Im	  Sommer	  findet	  er	  Freude	  daran,	  sich	  „der	  Strömung	  zu	  

überlassen,	   und	   ohne	   Mühe	   auf	   den	   weichen	   Fluthen	   hinzugleiten“,	   wobei	   er	   das	  

Schwimmen	  nicht	  nur	  für	  angenehm	  erachtet,	  „sondern	  auch	  in	  Gefahren	  sehr	  nützlich	  

und	  für	  den	  Körper	  sehr	  stärkend	  und	  erfrischend“,	  wie	  er	  als	  sein	  eigener	  Coach	  dem	  

Zustand	  jenseits	  der	  Schwere	  nachsetzt.128	  	  	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
126	  Förster-‐Nietzsche,	  Elisabeth	  (2014):	  Das	  Leben	  Friedrich	  Nietzsches,	  Bd.	  1,	  p.	  98	  
127	  BAW	  1,	  p.	  24	  
128	  BAW	  1,	  p.	  24	  
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Mit	  den	  Septembertagen	  1858	   	  –	  knapp	  vor	  seinem	  14.	  Geburtstag	  –	  endet	  Nietzsches	  

Kindheit	  und	  frühe	  Jugendzeit.	  Er	  wird	  von	  einem	  einstigen	  Freund	  des	  Vaters	  für	  den	  

Eintritt	  in	  die	  Eliteschmiede	  in	  Pforta	  vorbereitet,	  wo	  Nietzsche	  einen	  Freiplatz	  aufgrund	  

seiner	   Leistungen	   und	   der	   finanziellen	   Situation	   der	   Familie	   bekommen	   kann.	   Er	  

vertraut	   seinem	   Schicksal:	   „Nun,	   der	   Vater	   im	  Himmel	  wird	  mich	   auch	   hier	   an	   seiner	  

Hand	  führen	  und	  leiten.“129	  Später	  wird	  es	  ein	  philosophierender	  Gott	  und	  Freund	  sein,	  

der	   seinen	   Geist	   immer	   weiter	   weist	   und	   seine	   Gedanken	   inspiriert. 130 	  In	   einem	  

sommerlichen	   14-‐Tage-‐Werk	   zieht	   der	   13-‐Jährige	   Mitte	   August	   1858	   über	   sein	  

bisheriges	   Leben	  Bilanz	   und	   schreibt	   seine	   erste	   Autobiographie.	   „Ueberhaupt	  war	   es	  

stets	  mein	  Vorhaben,	  ein	  kleines	  Buch	  zu	  schreiben	  und	  es	  dann	  selbst	  zu	   lesen.	  Diese	  

kleine	  Eitelkeit	  habe	  ich	  jetzt	  immer	  noch“131	  bekennt	  er	  frisch	  –	  wie	  er	  auch	  später	  als	  

Philosoph	  sich	   fortwährend	  notiert.	  Ende	  1880	  –	   im	  Alter	  von	  36	  –	   legt	  er	  dar,	  wovon	  

vielleicht	  schon	  den	  Naumburger	  Jungen	  eine	  vage	  Ahnung	  streift:	  „Seltsam!	  Ich	  werde	  

in	   jedem	   Augenblick	   von	   dem	   Gedanken	   beherrscht,	   daß	  meine	   Geschichte	   nicht	   nur	  

eine	  persönliche	  ist,	  daß	  ich	  für	  Viele	  etwas	  thue,	  wenn	  ich	  so	  lebe	  und	  mich	  forme	  und	  

verzeichne.“132	  

I.5 Musik	  

Einige	   lebhaft	   erinnerte	  Details	  Aus	  meinem	  Leben	   sind	   uns	   an	  markanten	   Stellen	   von	  

Nietzsches	   früher	   Kindheit	   bereits	   begegnet.	   Ausführlich	   berichtet	   er	   hier	   über	   seine	  

schicksalhaften	   Erlebnisse,	   über	   Menschen,	   Orte	   und	   Gegenden	   seines	   bisherigen	  

Lebens,	   über	   seine	   vielfältigen	   funktionstüchtigen	   Modell-‐Baukunstwerke,	   über	   die	  

Werke	  und	  Perioden	  seiner	  Dichtkunst;	  mit	  eigener	  Überschrift	  jedoch	  zeichnet	  er	  einen	  

Abschnitt	   „Ueber	  Musik“	   aus,	   die	   er	   als	   „herrlichste	   Gabe	   Gottes“	   empfindet,	  mit	   dem	  

Zweck,	  dass	   sie	   „nach	  Oben“	   leite.133	  Dabei	   stellt	   er	   auch	  bereits	  Erwägungen	  über	  die	  

psychoakustischen	   Wirkungen	   dar,	   ein	   Gebiet,	   das	   erstmals	   mit	   dem	   Physiker	   und	  

Universalgelehrten	   Hermann	   von	   Helmholtz	   1863	   wissenschaftliche	   Beachtung	   und	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
129	  BAW	  1,	  p.	  34	  
130	  vgl.	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  205	  ff.	  	  sowie	  Aris,	  Ulrike	  (1999):	  Keine	  Schönheit	  ohne	  Gefahr,	  Kap.	  6	  
131	  BAW	  1,	  p.11	  
132	  KSA	  9,	  NF,	  p.	  339	  	  	  
133	  BAW	  1,	  p.	  26,	  27	  
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Erforschung	  finden	  wird.134	  	  Jegliche	  Art	  der	  –	  zu	  seiner	  Zeit	  –	  modernen	  Musik	  lehnt	  der	  

junge	  Nietzsche	  jedoch	  strikt	  ab.	  Musik,	  die	  nur	  zur	  „Belustigung“	  gebraucht	  wird	  oder	  

„um	  sich	  sehen	  zu	  lassen	  vor	  den	  Menschen“,	  ist	  ihm	  „sündlich	  und	  schädlich“.135	  	  Musik,	  

auch	  der	  Gesang,	  sollen	  das	  Wesen	  erheben	  und	  zum	  „Guten	  und	  Wahren“	  führen.136	  So	  

hält	  er	  ein	  Plädoyer	  für	  das	  Klangreich	  der	  sakralen	  Komposition	  und	  deren	  Wirkungen:	  

„Die	  Musik	   vereint	   alle	   Eigenschaften	   in	   sich,	   sie	   kann	   erheben,	   sie	   kann	   tändeln,	   sie	  

kann	  uns	  aufheitern,	   ja	   sie	  vermag	  mit	   ihren	  sanften	  wehmüthigen	  Tönen	  das	   roheste	  

Gemüth	   zu	   brechen.	   Aber	   ihre	   Hauptbestimmung	   ist,	   dass	   sie	   unsre	   Gedanken	   auf	  

höheres	  leitert,	  daß	  sie	  uns	  erhebt,	  sogar	  erschüttert.	  Vorzüglich	  ist	  dies	  der	  Zweck	  der	  

Kirchenmusik.“137Auch	   lässt	   er	   der	   Musik	   einem	   bei	   weitem	   tieferen	   Berührungsgrad	  

zukommen	  als	  der	  Dichtkunst:	  

„Die	  Tonkunst	   redet	  oft	   in	  Tönen	  eindringlicher	   als	  die	  Poesie	   in	  Worten	   zu	  uns	  und	  

ergreift	  die	  geheimsten	  Falten	  des	  Herzens.	  Aber	  alles,	  was	  uns	  Gott	  schenkt,	  kann	  uns	  nur	  

dadurch	  zum	  Segen	  gereichen,	  wenn	  wir	  es	  richtig	  und	  weise	  anwenden.	  

[..]	  Man	  muss	   alle	  Menschen,	   die	   sie	   [die	  Musik]	   verachten	   als	   geistlose,	   den	  Thieren	  

ähnliche	  Geschöpfe	  betrachten.	  Immer	  sei	  diese	  herrlichste	  Gabe	  Gottes	  meine	  Begleiterin	  

auf	  meinen	  Lebenswege	  und	  ich	  kann	  mich	  glücklich	  preisen,	  sie	  lieb	  gewonnen	  zu	  haben.	  

Ewig	  Dank	  sei	  Gott	  von	  uns	  gesungen,	  	  der	  diesen	  schönen	  Genuß	  uns	  darbietet!	  -‐	  -‐	  	  “138	  

Abgesehen	   davon,	   dass	   er	   vor	   allem	   in	   seinem	   Zarathustra	   einst	   anders	   über	   Tiere	  

sprechen	  wird	   -‐	  wie	  sollte	  eine	  solche	  Hinwendung	  zur	  Musik	  nicht	  eine	  Rückwirkung	  

zeitigen?	  Zeitlebens	  wird	  Nietzsche	  die	  Musik	  Begleiterin	   auf	   seinem	  Weg	   sein,	   fortan	  

wird	  sie	  die	  Sehnsucht	  nach	  ihr,	  auch	  die	  Sehnsucht,	  sie	  aus	  sich	  hervorgehen	  zu	  lassen,	  

in	   ihm	   entzünden.	   In	   der	   Geburt	   der	   Tragödie	   aus	   dem	   Geiste	   der	   Musik	   leitet	   er	   ein	  

spätes	  Vorwort	  mit	  dem	  Satz	  ein:	  „Sie	  hätte	  	  s i n g e n 	  sollen,	  diese	  „neue	  Seele“	  –	  und	  

nicht	  reden!“,	   	  er	  preist	  seine	  „mystische,	  beinahe	  mänadische	  Seele“,	  die	  sich	  als	  „eine	  	  

f r e m d e 	   Stimme“	   –	   derjenen	   „eines	   noch	   „unbekannten	   Gottes““	   -‐	   zu	   äußern	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
134	  In	   heutiger	   Zeit	   wird	   jeder	   Film-‐Soundtrack	   im	  Wissen	   um	   die	   Evokation	   bestimmter	   Stimmungen	  
durch	   die	   Musik	   konzipiert,	   um	   das	   Spielen	   auf	   der	   Klaviatur	   der	   Empfindungen	   der	   Rezipienten	   zu	  
steuern.	  
135	  BAW	  1,	  p.	  27	  
136	  ebd.	  
137	  BAW	  1,	  p.	  26;	  es	  dürfte	  sich	  bei	   „leitert“	  um	  einen	  Druckfehler	  handeln,	   sodass	   „leitet“	  angenommen	  
werden	   darf.	   Dennoch	   ist	   im	   ethnologischen/kulturanthropologischen	   Kontext	   nicht	   selten	   die	   Rede	  
davon,	   dass	   die	   Ritualmusik	   die	   „Himmelsleiter“	   aufbaut,	   auf	   der	   der	   Schamane/der	   Affizierte	   in	   die	  
„Andere	   Wirklichkeit“	   gelangt.	   Auch	   vom	   „Reiten“	   auf	   der	   Musik	   wird	   berichtet,	   die	   in	   höhere	   resp.	  
veränderte	  Bewusstseinszustände	  führt.	  	  	  
138	  BAW	  1,	  p.	  27	  ([die	  Musik]:	  Einfügung	  U.A.)	  
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verlangt.139	  Seinen	  Zarathustra	  rechnet	  er	  unter	  die	  Musik.	  Musik	  ist	  ihm	  wesentlich	  die	  

Gabe	  eines	  Gottes,	  die	  sich	  durch	  den	  Resonanzkörper	  der	  gestimmten	  Seele	  mitteilt,	  die	  

andere	   Seelen	   anzusprechen,	   zu	   locken	   versteht.	   Diese	   Grundgewissheit	   bewegt	  

Nietzsche	   sein	   ganzes	   Leben,	   trotz	   aller	   nihilistischen	   Durchdringungen,	   die	   sein	  

Erkenntnisdrang	   aufdecken	  wird.	  Wagner	  wird	   ihn	   locken,	   auch	  Bizet.	  Wenn	   ihm	  hier	  

Musik	  als	  Zustrom	  des	  Göttlichen	  erscheint,	  so	  ändert	  sich	  doch	  die	  Benennung	  Gottes:	  

vom	  Gott	  der	  christlichen	  Kirche,	  „der	  diesen	  schönen	  Genuß	  uns	  darbietet“140	  zu	  Apollo,	  

der	   sein	   Klavierspiel	   inspirieren	   wird	   und	   weiter	   zum	   unbekannten	   Gott 141 	  bis	  

schließlich	   hin	   zu	   Dionysos,	   seinem	   halkyonischen	   göttlichen	   Freund	   und	   Begleiter.	  

Auch	   Dionysos	   ist	   das	   Ergreifen	   „der	   geheimsten	   Falten	   des	   Herzens“142	  eigen:	   Als	  

„Genie	  des	  Herzens“	  weiß	  Dionysos	  „bis	  in	  die	  Unterwelt	  jeder	  Seele	  hinabzusteigen“,	  er	  

sagt	  nicht	  ein	  Wort,	  blickt	  nicht	  einen	  Blick	  „in	  dem	  nicht	  eine	  Rücksicht	  und	  Falte	  der	  

Lockung	   läge.“143	  Dionysos	   wird	   Nietzsche	   einst	   der	   rauschhaft	   musische	   Zustrom	   in	  

apollinischer	   Formgebung	   sein;	   ein	   Erwecker	   der	   Sehnsucht	   und	   fordernder	   Initiator	  

der	  Seelenbildung.	  Ein	  ψυχοπομπóς	  mit	  der	  raffinierten	  Pädagogik	  eines	  Freundes,	  der	  

ihm	   einiges	   voraus	   hat,	   einer	   wild-‐weisen	   Art	   zu	   kommunizieren	   sowie	   der	   Gaben	  

zuteilenden	  Macht	  eines	  Gottes.	  Er	  zeigt	  sich	  als	  Ahnung,	  wie	  das	  Feuer	  der	  Seele	  an	  der	  

Zukunft	  schmiedet;	  er	  wird	  sich	   jedoch	  darüber	  hinaus	  bereits	  am	  Ende	  von	  Kapitel	   II	  

als	  etwas	  ganz	  Bodenständiges	  entbergen.	  	  

	  

Am	  1.	   September	   1858,	   ein	  Monat	   vor	   Eintritt	   in	   die	   Klosterschule	   in	   Pforta,	   beendet	  

Nietzsche	  seine	  erste	  Autobiografie	  mit	  einem	  kurzen	  Rückblick	  und	  Vorblick.	  Der	  noch	  

ganz	   christlich	   denkende	   Pastorensohn	   hinterlässt	   uns	   mit	   seiner	   Metaphorik	   einen	  

Hinweis	  darauf,	  wie	  sehr	  für	  ihn	  die	  Leitung	  seitens	  des	  jenseitigen	  Vaters	  mit	  der	  Gottes	  

verbunden	   ist,	   ja	   in	   eins	   fällt	   –	   auch	  wenn	   hier	   allein	   Gott	   gedankt	  wird,	   und	   sich	   im	  

Vertrauen	   auf	   seine	   weise	   Führung	   das	   Schicksal	   als	   etwas	   zeigt,	   zudem	   ja	   gesagt	  

werden	  kann,	  zu	  dem	  man	  erwählt	   ist.	  Diesem	  Gott	  will	  Nietzsche	   folgen.	  Auf	   ihn	  baut	  

er:	  „Ich	  habe	  nun	  schon	  so	  manches	  erfahren,	  freudiges	  und	  trauriges,	  erheiterndes	  und	  

betrübendes,	   aber	   in	   allen	   hat	  mich	  Gott	   sicher	   geleitet	  wie	   ein	   Vater	   sein	   schwaches	  

Kindlein.	   Viel	   schmerzliches	   hat	   er	  mir	   schon	   auferlegt,	   aber	   in	   allen	   erkenne	   ich	  mit	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
139	  KSA	  1,	  GT,	  p.	  14,	  15	  	  
140	  s.o.	  
141	  vgl.	  MusA,	  p.	  209	  
142	  s.o.	  
143	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  237;	  vgl.	  auch	  Kap.	  VII.1	  
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Ehrfurcht	   seine	   hehre	   Macht,	   die	   alles	   herrlich	   hinausführt.	   Ich	   habe	   es	   fest	   in	   mir	  

beschlossen,	   mich	   seinem	   Dienste	   auf	   immer	   zu	   widmen.“144	  Mit	   etwas	   Hellhörigkeit	  

mag	   man	   hier	   nicht	   nur	   seine	   grundsätzliche	   Bereitschaft	   für	   die	   Pastorenlaufbahn	  

herauslesen,	   sondern	   auch	   bereits	   das	   ferne	   Echo	   seines	   amor	   fati	   wahrnehmen	   –	  

welches	   dann	   ohne	   den	   schicksalsbereitenden	  Gott	   auskommen	  wird.	   Ein	   authentisch	  

gelebter	   christlicher	   Glaube	   kann	   sich	   der	   freigeistigen	   Liebe	   zum	   Schicksal	   durchaus	  

asymptotisch	  annähern:	  genau	  dort,	  wo	   	  das	  Vertrauen	   ins	  Schicksal	  gefordert	   ist	  und	  

das	  Annehmen	  dessen	  –	  unter	  der	  Perspektive	  seiner	  stärkenden	  Wirkung.	  
	   	  

Was	   der	   13-‐Jährige	   hier	   seinem	   in	   der	   täglichen	   Praxis	   geehrten	   christlichen	   Gott	  

verspricht,	   zu	  dem	  er	  dieses	   sehr	  persönliche,	   väterliche	  Verhältnis	  pflegt,	  hält	   er	  Zeit	  

seines	   philosophischen	   Schaffens	   dem	   ihn	   begeisternden,	   ihn	   leitenden	   und	  

beflügelnden	   Gott	   und	   Freund	   Dionysos,	   der	   dem	   Quell	   der	   griechischen	   Kultur	  

entspringt.	  Nietzsche	  nimmt	  das	  Bündnis	  mit	   seinem	   schelmisch	   fordernden	  Begleiter	  

durchaus	   ernst,	   er	   pflegt	   den	   Gottesdienst,	   indem	   er	   dem	   Gott	   die	   Gaben	   seiner	  

Philosophie	   darbringt,	   wie	   er	   in	   seinem	   Glaubensbekenntnis	   vom	   Genie	   des	   Herzens	  

wissen	   lässt.145	  Aber	   auch	   schon	   das	   Selbstbild	   des	   sich	   auf	   Pforta	   vorbereitenden	  

Jungen,	   sein	   Streben	   scheint	   von	   einem	   griechischen	   Zustrom	   affiziert	   zu	   sein:	   er	  

beendet	  seine	  Autobiographie	  mit	  folgendem	  Weisheitsreim:	  

	   	   	  

„Ein	  Spiegel	  ist	  das	  Leben.	  

	   	   In	  ihm	  	  s i c h 	  zu	  erkennen,	  

	   	   Möcht’	  ich	  das	  erste	  nennen,	  

	   	   Wonach	  wir	  nur	  auch	  streben.!!“146	  

	  

Das	   Γνῶθι	   σεαυτόν	   des	   delphischen	   Tempels	   –	   der	   Auftrag,	   sich	   selbst	   zu	   erkennen,	  

wird	   reflektiert	   in	   der	   Zusammenschau	   seiner	   jüngsten	   Jahre.	   Nietzsche	   hat	   diese	  

Lebensbeschreibung	   „mit	   großer	   Freudigkeit“147	  verfasst;	   mit	   ebensolchem	   Behagen	  

blickt	  er	  auch	  auf	  das	  soeben	  beschlossene	  Werk	  zurück:	   „Es	   ist	  etwas	  gar	  zu	  Schönes	  

sich	  späterhin	  seine	  ersten	  Lebensjahre	  vor	  die	  Seele	  zu	  führen	  und	  die	  Ausbildung	  der	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
144	  BAW	  1,	  p.	  31	  
145	  vgl.	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  237	  -‐	  239	  
146	  BAW	  1,	  p.	  32	  
147	  ebd.,	  p.	  31	  
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Seele	   daran	   zu	   erkennen.“148	  Das	   ist	   das	   Programm	   der	   Erkenntnis	   seiner	   Teenager-‐

Jahre	  und	  es	  wird	  sein	  Programm	  und	  Auftrag	  überhaupt:	  Nietzsches	  Philosophie	  zielt	  

wesentlich	  auf	  die	  Ausbildung	  seelischer	  Kraft	  und	  Macht	  ab.	  Deren	  Grundlage	  wird	  sich	  

uns	  ab	  Kapitel	  II	  erschließen.	  Der	  angehende	  Gymnasiast	  schreibt	  sich	  hier	  Briefe	  in	  die	  

Zukunft,	  um	  Forschungsmaterial	  für	  die	  eigene	  Entwicklung	  zu	  erhalten.	  Wer	  so	  handelt,	  

weiß	   instinktiv,	   dass	   sein	  Leben	   jenes	  Experiment	   ist,	  welches	   sein	  wissenschaftlicher	  

Geist	  als	  Experimentator	  untersucht,	  dessen	  Erlebnisse	  der	  Künstler	   in	   ihm	  ausbeutet;	  

und	  zudem,	  dass	  die	  Ausgestaltung	  seiner	  selbst	  Modell	  sein	  kann	  für	  die	  Selbstformung	  

des	   Menschen	   überhaupt.	   Im	   Augenblick	   sieht	   er	   jedoch	   schlicht	   dem	   fernen	  

ästhetischen	  Genuss	  entgegen,	  dem	  sich	  die	  anfänglichen	  Kräfte	  des	  Wie	  man	  wird,	  was	  

man	  ist149	  enthüllen.	  Was	  den	  Spiegel	  betrifft,	  so	  wird	  er	  sich	  später	  nicht	  nur	  in	  dem	  des	  

eigenen	  Lebens	  erkennen,	  sondern	  zugleich	  im	  Über-‐Spiegel	  des	  historischen	  Geschicks:	  

Er	  zeigt	  ihm	  seine	  Rolle	  als	  Agent	  des	  geistesgeschichtlichen	  Fatums.	  	  	  

I.6 Der	  Ausnahme	  Teenager.	  Schulpforta	  

Nachdem	   „Gottes	   weiser	   Rath“	   es	   beschlossen	   hat,	   dass	   ihm	   die	   Freistelle	   von	   Pforta	  

angetragen	  wird,	  misst	  der	  junge	  Nietzsche	  der	  hereinbrechenden	  Wende	  in	  Erziehung,	  

Leben	   und	   Freiheit	   die	   angemessene	   Bedeutung	   zu	   -‐	   im	   Vertrauen	   darauf,	   dass	   der	  

„Vater	   im	   Himmel“	   ihn	   auch	   hier	   „an	   seiner	   Hand	   führen	   und	   leiten“	   werde.150	  In	  

weltlicher	   Manifestation	   war	   den	   Lehrern	   Nietzsches	   Begabung	   aufgefallen,	   und	   so	  

erhielt	  die	  Mutter	  vom	  Rektor	  der	  Landesschule	  Pforta	  dieses	  Angebot,	  welches	  sie,	  die	  

ihren	  Kindern	  stets	  optimale	  Ausbildung	   ihrer	  Fähigkeiten	  zukommen	   lassen	  will,	  nun	  

gern	   annimmt.	   Aufmerksame,	   verantwortungsvolle	   Pädagogen	   und	   das	   damalige	  

Bildungssystem	   erlaubten	   einen	   solchen	   Transfer.	   Doch	   es	   gilt	   auch,	   die	   gestrenge	  

Aufnahmeprüfung	  –	  von	  7.00	  h	  bis	  16.00	  h	  mit	  all	   ihren	  schriftlichen	  und	  mündlichen	  

Examina,	  u.a.	  einer	  Lateinübersetzung	  -‐	  zu	  bestehen.	  	  

	  

Als	  Nietzsche	  am	   frühen	  Morgen	  des	  5.	  Oktober	  1858	  mit	  der	  Kutsche	  von	  Naumburg	  

nach	   Pforta	   zu	   diesem	   Examen	   aufbricht,	   sieht	   er	   sich	   unbekannten	   Gefahren	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
148	  ebd.	  
149	  vgl.	  den	  Untertitel	  zu	  Ecce	  Homo	  (18..):	  Wie	  man	  wird,	  was	  man	  ist.	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  255	  
150	  BAW	  1,	  p.	  34	  
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entgegengehen,	   nach	   einer	   bangen	   Nacht	   liegt	   ihm	   die	   „Zukunft	   in	   grauen	   Schleier	  

gehüllt“.151	  Ein	   wenig	   Prüfungsangst	   befällt	   ihn,	   doch	   viel	   tiefgreifender	   plagt	   ihn	   die	  

Befürchtung,	   „von	   nun	   an	   niemals	   mich	   meinen	   eigenen	   Gedanken	   übergeben	   zu	  

können,	   sondern	   immer	   von	   Schulgenossen	   fortgezogen	   zu	   werden	   von	   meinen	  

Lieblingsbeschäftigungen,	   ungemein.	   Auch	   vorzüglich,	   daß	   ich	   meine	   lieben	   Freunde	  

lassen	   sollte,	   daß	   ich	   aus	   den	   gemüthlichen	   Verhältnissen	   in	   eine	   neue,	   unbekannte,	  

starre	  Welt	  treten	  sollte,	  beengte	  meine	  Brust	  und	  jede	  Minute	  wurde	  mir	  schrecklicher,	  

ja	   als	   ich	  Pforta	  hervorschimmern	   sah,	   glaubte	   ich	   in	   ihr	  mehr	  ein	  Gefängniß,	   als	   eine	  

alma	  mater	  zu	  erkennen.	   Ich	   fuhr	  durch	  das	  Thor.	  Mein	  Herz	  wallte	  über	  von	  heiligen	  

Empfindungen;	   ich	  wurde	  emporgehoben	  zu	  Gott	   in	   stillem	  Gebet	  und	   tiefe	  Ruhe	  kam	  

über	   mein	   Gemüth.	   Ja	   Herr,	   segne	   meinen	   Eingang	   und	   behüte	   mich	   auch	   in	   dieser	  

Pflanzstätte	   des	   heiligen	   Geistes	   leiblich	   und	   geistig.	   Sende	   deinen	   Engel	   daß	   er	  mich	  

siegreich	  durch	  die	  Anfechtungen,	  denen	  ich	  entgegengehe,	  führe	  und	  laß	  mir	  diesen	  Ort	  

zu	  wahren	  Segen	  für	  ewige	  Zeiten	  gereichen.	  Das	  hilf,	  Herr!	  Amen.	  –„152	  

	  

Was	   Nietzsche	   hier	   reflektiert:	   das	   Aufgeben	   der	   „gemüthlichen	   Verhältnisse“,	   den	  

Eintritt	   in	   ein	   fremdbestimmtes	  Ordnungssystem,	   dem	  der	  Begriff	   „mater“	   zu	  Unrecht	  

zukommen	  mag,	   das	   ständige	   Umgebensein	   von	  Mitschülern,	   zeugt	   von	   seiner	   klaren	  

Sicht	  auf	  die	  Realität	  des	  Gewesenen	  und	  des	  Kommenden.	  Die	  Sorge	  um	  sein	  Werden,	  

sein	  Wesen	   ist	  berechtigt.	  Doch	   sobald	  er	  durch	  das	  Tor	   fährt,	   löst	   sich	  alles	   in	  einem	  

Augenblick	  der	  mystischen	  Entrückung	  auf	  –	  unmittelbar	  wechselt	  die	  Perspektive:	  Jetzt	  

wird	   im	   Gebet	   das	   Siegreiche	   antizipiert,	   das	   dieser	   Ort	   als	   Herausforderung	   bergen	  

kann;	  ein	  Siegreiches,	  das	  diesem	  Ort	  überzeitlichen	  Segen	  anhaften	  lässt.	  Gott,	  der	  ihn	  

in	   diese	   verwegene	   Lage	   gebracht	   hat,	   soll	   ihn	   mittels	   seines	   Engels	   durch	   „die	  

Anfechtungen“	   hindurchführen.	   Diese	   segnende	   Hilfe	   des	  metaphysischen	   Hüters	   und	  

Freundes	   erwartet	   Nietzsche.	   Es	   ist	   keine	   untertänige	   Bitte,	   es	   ist	   ein	   Auftrag.	   Dieser	  

Gott	   ist	   vice	   versa	   keineswegs	   um	   ein	   Zeichen	   verlegen,	   seinem	   Schützling	   das	  

Einverständnis	  zukommen	  zu	   lassen	  –	   tiefe	  Ruhe	   tritt	  an	  die	  Stelle	  von	  Nervosität	  vor	  

Examen	  und	  Neubeginn.	  Dieses	  Schwellenerlebnis	  im	  Augenblick	  der	  Durchfahrt	  durch	  

das	  Pfortenser	  Tor	  mag	  für	  ihn	  den	  göttlichen	  Freundschaftsbund	  besiegelt	  haben,	  ihn	  in	  

einen	   größeren	   Zusammenhang	   eingebunden,	   ja	   ihn	   die	   Ahnung	   eines	   ewigen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
151	  KSB	  1,	  p.	  50	  
152	  ebd.	  
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Augenblicks	   vermittelt	   haben.	   Später,	   in	   seinem	   Zarathustra,	   in	   jenem	   Abschnitt	   Vom	  

Gesicht	   und	   Rätsel	   wird	   Nietzsche	   bildgewaltig	   den	   Torweg	   als	   Symbol	   des	  

Aufeinandertreffens	  der	  vergangenen	  Ewigkeit	  mit	  der	  künftigen	  setzen,	  mithin	  als	  den	  

Augenblick,	   die	  Präsenz	   selbst.153	  Es	   ist	   ein	  archaisches	  Bild,	  das	  die	   alten	  Ägypter	  mit	  

den	   beiden	   Aker-‐Löwen	   „Gestern“	   und	   „Morgen“	   kennzeichneten,	   mit	   der	  

Sonnenscheibe	  in	  der	  Mitte.154	  

	  

Sieg	   und	   Segen	   liegen	   in	   Nietzsches	   affirmativem	   Gebet	   bereits	   nah	   beieinander.	   Das	  

Erstarken	   an	   abzusehenden	  wie	   unabsehbaren	   Hindernissen	   und	   Anforderungen,	   das	  

Training,	   Situationen	   siegreich	   für	   sich	   zu	   entscheiden,	   versprechen	   auf	   den	  Weg	   des	  

mutigen	  Kriegers	  zu	  führen,	  der	  den	  Segen	  mit	  sich	  weiß	  und	  dessen	  Erfolgsgeschichte	  

dessen	  Vermächtnis	  hinterlässt.	  Nietzsche	  mag	  klar	  gewesen	  sein,	  dass	  er	  nun	  das	  erste	  

Mal	   in	   seinem	  Leben	   einer	  Agon-‐Situation	   ausgesetzt	  wird,	   dass	   seine	   Fitness	   in	   allen	  

Bildungs-‐	  und	  Lebensbelangen	  gefordert	  wird.	  Die	  Klassen	  von	  der	  Untertertia	  bis	  zur	  

Oberprima	   werden	   durch	   ein	   Rankingsystem	   beherrscht,	   das	   jeweils	   den	   Primus	   vor	  

den	   anderen	   auszeichnet.	   Wer	   wie	   der	   jugendliche	   Nietzsche	   ein	   natürliches	  

Bewusstsein	   für	   seinen	   Rang	   hat	   und	   von	   innerer	   Souveränität	   geprägt	   ist,	   lässt	   sich	  

ungern	   auf	   eine	   fremdbestimmte	   Rangordnung	   ein.	  Wenngleich	   er	   auch	  während	   der	  

kommenden	   sechs	   Jahre	  mitunter	   als	   Primus	   erkoren	  werden	  wird,	  wie	   es	   auch	   dem	  

Wunsch	  der	  für	  diese	  Ausbildung	  ihres	  Sohnes	  dankbaren	  Mutter	  entspricht,	  so	  bleibt	  er	  

gleichgültig	   gegen	   einen	   solchen	   Wettbewerb	   und	   den	   daraus	   hervorgehenden	  

vordergründigen	  Eitel-‐	  und	  Rühmlichkeiten.	  Sein	  Fokus	  bindet	  eine	  andere	  Kraft	  in	  ihm:	  

Es	   beginnt	   die	   Initiation	   in	   das	   Über-‐sich-‐hinaus-‐Wachsen;	   das	   Gewinnen	   der	  

persönlichen	   Macht,	   nicht	   nach	   seinem	   Glücke,	   sondern	   nach	   seinem	   Werke	   zu	  

trachten.155	  	  

	  

Trotzdem	  –	  oder	  gerade	  deshalb	  -‐	  wird	  man	  in	  Pforta	  bei	  einer	  Zensurenübersendung	  an	  

die	   Mutter	   eine	   „gewisse	   Eitelkeit“	   monieren,	   die	   Nietzsches	   ureigenstes	   Status-‐	   und	  

Selbstgefühl	   betreffen	   –	   ein	   schwer	   einordenbares	   Phänomen,	   das	   in	   einer	   mit	  

militärischer	  Strenge	  geführten	  Bildungsanstalt	  auf	  keinen	  Fall	  gefördert	  resp.	  gesteigert	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
153	  vgl.	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  199	  -‐	  201	  
154	  vgl.	  Assman,	  Jan	  (2003):	  Tod	  und	  Jenseits	  im	  alten	  Ägypten,	  p.	  250	  
155	  vgl.	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  295	  
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werden	   soll.156	  Auch	   wenn	   in	   dieser	   besonders	   Bedacht	   darauf	   genommen	   wird,	   die	  

Heranwachsenden	   zu	   „ganzen	   Menschen“	   zu	   erziehen,	   so	   ist	   dies	   doch	   im	   Sinne	   des	  

Gehorsams	  gegen	  Gesetz	  und	  Vorgesetzte	  konnotiert;	  die	  „selbstbewußte	  Festigkeit	   im	  

Umgang	  mit	  ihresgleichen“	  entspringt	  gleichfalls	  der	  in	  Pforta	  hochgehaltenen	  Disziplin	  

-‐	  aber	  eben	  nicht	  die	  Grundgewissheit	  eines	  Schülers	  über	  sich	  selbst.157	  Meta	  von	  Salis,	  

eine	   spätere	   Freundin,	   erinnert	   sich,	   wie	   Nietzsche	   in	   der	   Zeit	   seiner	   finalen	   Werke	  

einen	  Rückblick	  auf	  seine	  Gymnasialzeit	  tat:	  Er	  sei	  „durchschnittlich	  der	  Dritte	  in	  seiner	  

Klasse	   gewesen,	   entsprechend	   dem	   natürlichen	   Verhältniss,	   dass	   der	   Fleissigste	   den	  

ersten,	  der	  Tugendspiegel	  den	  zweiten,	  das	  Ausnahme-‐Wesen	  erst	  den	  dritten	  Posten	  in	  

einer	   nach	   den	   üblichen	  Moral-‐Principien	   geordneten	   Anstalt	   erhalten	   könne.“158	  Was	  

innerhalb	  der	  Klostermauern	  so	  befremdet	   ist,	  dass	  Nietzsche	  bereits	  weiß,	  was	  er	  ist.	  

Dieses	  Wissen	  trägt	  er,	  wie	  gezeigt,	  seit	  früher	  Kindheit	  in	  sich.	  In	  Schulpforta	  –	  wie	  auch	  

im	   späteren	   Leben	   -‐	   	   werden	   sein	   internalisiertes	   Taktgefühl,	   seine	   Erziehung	   zur	  

Großzügigkeit,	  sein	  Wille	  zur	  Ausbildung	  und	  Umsetzung	  seiner	  Talente,	  seine	  enorme	  

Schaffensfreude,	   seine	   Fähigkeit	   Menschen	   erraten	   zu	   können,	   seine	   geradlinige	  

Höflichkeit	  im	  Umgang	  stets	  einen	  stolzen	  und	  freidenkenen	  Menschen	  erkennen	  lassen	  

–	  fernab	  der	  Fänge	  der	  Hybris.	  	  

I.7 Paragraphen-‐Ordnung	  und	  schöpferische	  Ordnung	  

Mit	  Bestehen	  der	  Examensprüfung	  tritt	  der	  14jährige	  Nietzsche	  in	  das	  rigide	  Regelwerk	  

der	  Eliteschule	  ein.	  247	  Paragraphen	  umfasst	  die	  Hausordnung.	  Alle	  elterlichen	  Rechte	  

werden	  dem	  Personal	  der	  Schulpforta	  übertragen,	  nicht	  nur	  die	  der	  Ausbildung,	  sondern	  

auch	  die	  der	  „sittlichen	  und	  Charakterbildung“.159	  Die	  Tage	  sind	  streng	  geregelt:	  Ab	  4.00	  

h	  früh	  können	  die	  Zöglinge	  aufstehen,	  spätestens	  um	  5.00	  muss	  dies	  jeder,	  um	  5.30	  h	  ist	  

Versammlung	  im	  Betsaal,	  um	  6.00	  h	  –	  nach	  einem	  kleinen	  ersten	  Frühstück	  –	  beginnt	  die	  

erste	   Lektion.	  Bis	   zum	  Abendessen	  um	  19.00	  h	   erwartet	   die	   Schüler	   eine	  Abfolge	   von	  

Unterrichts-‐	  und	  Repetierstunden,	  Mahlzeiten	   samt	  Gebet,	   kleinen	  Pausen	   sowie	  einer	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
156	  KGB	  1,	  4,	  p.	  207	  
157	  vgl.	  	  Janz,	  Curt,	  Paul	  (1981):	  Friedrich	  Nietzsche	  Biographie,	  Bd.	  1,	  p.	  65,	  66;	  	  Rektor	  Kirchner	  über	  die	  
erzieherischen	  Prinzipien	  in	  Pforta	  1843	  
158	  Meta	  von	  Salis-‐Marschlins	  (1897):	  Philosoph	  und	  Edelmensch.	  Ein	  Beitrag	  zur	  Charakteristik	  Friedrich	  
Nietzsches,	  p.	  57	  
159	  Janz,	  Curt,	  Paul	  (1981):	  Friedrich	  Nietzsche	  Biographie,	  Bd.	  1,	  p.	  65,	  66	  	  
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größeren	  zu	  Mittag,	  bei	  der	  Stubenverbot	  gilt.	  	  Die	  Stube	  teilt	  sich	  Nietzsche	  zu	  acht,	  die	  

Klasse	   anfangs	  mit	   knapp	   40	   Schülern;	   die	   Nacht	  wird	   im	   Großschlafsaal	   verbracht	   –	  

rein	   physisch	   ist	   es	   mit	   der	   von	   Nietzsche	   präferierten	   Einsamkeit	   vorbei.	   Dennoch	  

verbindet	   die	   Schüler	   keineswegs	   Geschwätzigkeit;	   Repetierstunden	   und	   Mahlzeiten	  

sind	   in	   definierten	   Tischordnungen	   von	   Schülern	   aus	   höheren	   Klassen	   betreut,	   die	  

Jugendlichen	  respektieren	  einander	  in	  ihren	  Studien	  und	  Vorlieben,	  man	  wahrt	  Distanz	  

und	  spricht	  sich	  untereinander	  mit	  „Sie“	  an.	  Da	  sonst	  kaum	  Zeit	  für	  Privates	  ist,	  schreibt	  

Nietzsche	  unmittelbar	  nach	  dem	  Aufstehen	  Briefe	  an	  die	  Mutter	  –	  sie	  und	  die	  Schwester,	  

wie	  auch	  die	  kunstbegabten	  Freunde	  Pinder	  und	  Krug	  sind	  ihm	  nun	  die	  Verbindung	  zur	  

Welt	   jenseits	   der	   Klostermauern.	  Man	   vermisst	   einander	   sehr	   –	   für	   die	   sonntäglichen	  

Treffen	  im	  20	  min	  entfernten	  Almrich,	  einem	  Aussichtspunkt	  am	  Weg	  nach	  Naumburg,	  

sind	  nur	  zwei	  Stunden	  Ausgang	  gewährt.	  Diese	  Treffen	  sind	  bedeutungsvoll	  für	  ihn:	  „es	  

giebt	  ordentlich	  Muth,	  wenn	  man	  in	  der	  Woche	  an	  den	  lieben	  Sonntag	  denkt.“160	  

	  

Die	  „Naumburger	  Gemüthlichkeit“161,	  die	  spielerisch	  Wissenserwerb,	  erste	  künstlerische	  

Produktionen	  und	  Freundschaft	  verwob,	  und	  Zeit	   für	  ausgiebige	  Ausflüge	   in	  die	  Natur	  

bot	  -‐	  ganz	  nach	  seinem	  Geschmack	  -‐,	  ist	  für	  ihn	  endgültig	  vorbei;	  nach	  dem	  ersten	  Monat	  

der	  Gewöhnung	  an	  die	  Pfortenser	  Anforderungen	  und	  Strenge	  wähnt	  Nietzsche	  in	  einem	  

Brief	  an	  den	  Freund	  Wilhelm	  Pinder,	  dass	  das	  Naumburger	  Gymnasium	  „etwas	  zu	   frei	  

war“.162	  Nietzsche	  hat	  etwas	  mit	  sich	  vor,	  und	  hierzu	  bedarf	  es	  eines	  Trainingslagers	  mit	  

härteren	  Bedingungen.	  Ob	   er	   auch	  hier	   kunstinspirierte	  Vertraute	   finden	  wird,	  wie	   es	  

seine	   Naumburger	   Kameraden	   sind,	   bleibt	   für	   ihn	   längere	   Zeit	   fraglich,	   zumal	   der	  

formelle	  Geist	  von	  Schulpforta	  eine	  gewisse	  Isolation	  in	  der	  Menge	  bewirkt.	  Mit	  „Semper	  

nostra	  manet	   amicita!“163	  unterzeichnet	  Nietzsche	   diese	   ersten	   Epistel	   an	   den	   Freund,	  

um	  der	  lokalen	  Ferne	  mit	  überzeitlicher	  seelischer	  Nähe	  zu	  trotzen.	  Die	  Nähe	  zu	  Pinder	  

äußert	   sich	   besonders	   in	   beider	   Spürsinn	   für	   Poesie,	   im	   Verständnis	   für	   literarische	  

Ausformung.	   Um	   den	   gegenseitigen	   Antrieb,	   der	   den	   Naumburger	   Dreibund	  

Nietzsche/Pinder/Krug	   einst	   zu	   dramatischen	   Aufführungen	   beflügelte,	   weiter	  

Brennstoff	   zuzuführen,	   ersucht	   er	   Pinder	   wenige	   Monate	   später,	   ihm	   dessen	   neue	  

Gedichte	  zu	  senden,	  und	  schickt	  ihm	  seinerseits	  eines	  mit.	  „Wir	  wollen	  sie	  uns	  brieflich	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
160	  KSB	  1,	  p.	  26	  
161	  ebd.,	  p.	  18	  
162	  ebd.,	  p.	  24	  
163	  ebd.,	  p.	  25	  
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gegenseitig	   	   r e c h t 	  genau	  recensiren	  und	  Tadel	  und	  Lob	  nach	  Verdienst	  erheben.“164	  

Diese	   gegenseitige	   Aufforderung	   und	   Anforderung	   soll	   die	   Aufwärtsbewegung	   ihrer	  

schöpferischen	  Kräfte	  wie	  ihrer	  kritischen	  Reflexionen	  speisen.	  In	  den	  Hundstagsferien	  

des	  darauffolgenden	  Jahres	  (Juli	  1860)	  werden	  Nietzsche,	  Pinder	  und	  Krug	  feierlich	  den	  

Bund	  Germania	  mit	  klar	  definierter	  Zielsetzung	  dieser	  Intension	  beschließen.	  	  

	  

Neben	   solchen	   Selbsterziehungs-‐	   und	   Selbstgestaltungsdispositionen	   mankiert	  

Nietzsche	  jedoch	  rückblickend	  auf	  sein	  Leben	  die	  „strenge	  und	  überlegne	  Leitung	  eines	  

männlichen	  Intellekts.“165	  Die	  Großväter,	  Onkel	  und	  Naumburger	  Lehrer,	  die	   immerhin	  

konzentrierte	   Zeit	   mit	   Fritz	   verbrachten,	   konnten	   eine	   solche	   Rolle	   offenbar	   nicht	  

einmal	  episodisch	  oder	  auch	  nur	  sporadisch	  einnehmen;	  jedenfalls	  nicht	  in	  einer	  solchen	  

Überlegenheit,	   die	   ihm	   zum	   Vorbild	   gereicht	   hätte.	   Können	   die	   elitären	   Pforta-‐

Pädagogen	   jetzt	  einen	  solchen	  Platz	  einnehmen?	  Oder	   lagert	  sich	  das	  Bild	  des	  zweiten	  

Vaters	  in	  ein	  institutionelles	  Regelwerk	  aus?	  

„Als	   ich	   im	   Knabenalter	   nach	   Schulpforta	   kam,	   lernte	   ich	   nur	   ein	   Surrogat	   der	  

väterlichen	   Erziehung	   kennen,	   die	   uniformierende	   Disciplin	   einer	   geordneten	   Schule.	  

Gerade	   aber	   dieser	   fast	  militärische	   Zwang,	   der,	   weil	   er	   auf	   die	  Masse	  wirken	   soll,	   das	  

Individuelle	  kühl	  und	  oberflächlich	  behandelt,	  führte	  mich	  wieder	  auf	  mich	  selbst	  zurück.	  

Ich	  rettete	  vor	  dem	  einförmigen	  Gesetz	  meine	  privaten	  Neigungen	  und	  Bestrebungen,	  ich	  

lebte	  einen	  verborgnen	  Kultus	  bestimmter	  Künste,	  ich	  bemühte	  mich	  in	  einer	  überreizten	  

Sucht	  nach	  universellem	  Wissen	  und	  Genießen	  die	  Starrheit	  einer	  gesetzlich	  bestimmten	  

Zeitordnung	  und	  Zeitnutzung	  zu	  brechen.“166	  

So	   wie	   das	   göttliche	   Leitbild	   einer	   Religion,	   das	   mit	   dem	   Individuum	   wechselwirken	  

kann,	   im	   kirchlichen	  Massenapparat	   auf	   ein	   „Surrogat“	   von	  Geboten	   und	   Pflichten	   für	  

den	  Einzelnen	  reduziert	  wird,	  so	  gibt	  es	  auch	  im	  Schulstaat	  Pforta	  keinen	  persönlichen	  

Wegweiser	  mehr,	   sondern	   ein	   komplexes	   Regelwerk,	   das	   alle	   Lebensbereiche	   ordnet.	  

Wo	   aber	   alles	   geordnet	   ist,	   macht	   sich	   Starre	   breit.	   Da	   werden	   humanistisch	   und	  

naturwissenschaftlich	   bewanderte	   Automaten	   produziert,	   um	   sie	   dem	   Beruf	   des	  

Landgeistlichen	  oder	  einer	  Universitätslaufbahn	  zuzuführen.	  Dennoch	  haben	  sich	  unter	  

solchen	   Replikanten	   des	   Wissens	   durch	   die	   Zeiten	   hindurch	   immer	   wieder	  

herausragende	   Persönlichkeiten	   aus	   den	   Schulabgängern	   entwickelt,	   so	   Friedrich	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
164	  ebd.,	  p.	  48	  
165	  BAW	  5,	  p.	  252	  	  
166	  ebd.	  
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Gottlieb	   Klopstock,	   Johann	   Gottlieb	   Fichte,	   der	   Mathematiker	   und	   Astronom	   August	  

Ferdinand	  Möbius,	  Leopold	  von	  Ranke,	  und	  nicht	  zuletzt	  Heinrich	  Hoffmann,	  der	  geistige	  

Vater	  des	  Struwwelpeter.	  Die	  Auseinandersetzung	  mit	  dem	  strikten	  Regelwerk	  ist	  es,	  die	  

eine	  „Verwandlung	  des	  Geistes“	  zulässt	  -‐	  die	  den	  Jugendlichen	  vom	  tragsamen	  Geist	  des	  

„Kamels“,	  der	  sich	  mit	  dem	  militärischen	  Zwang,	  wohl	  auch	  aber	  mit	  dem	  religiösen	  und	  

wissenschaftlichen	   Paradigma	   beladen	   sieht,	   in	   jenen	   des	   „Löwen“	   zu	   transformieren	  

sucht.167	  Denn	  die	  Starre	  birgt	  einen	  großen	  Vorteil:	  sie	  bietet	  einem	  grundsätzlich	  Halt	  

und	   zugleich	   Widerstand.	   Und	   fordert	   heraus,	   wie	   Nietzsche	   klar	   demonstriert,	   den	  

Widerstand,	  den	  solche	  angesetzten	  Ordnungen	  darstellen,	  auf	  die	  ureigenste	  Weise	  zu	  

brechen.	   Voraussetzung	   dafür	   ist,	   ihr	   unumstößliches	   Gesetz	   nicht	   zu	   interiorisieren,	  

sondern	   dem	   eigenen	   Instinkt	   und	   dessen	   Sehnsucht	   zu	   folgen	   und	   ihm	   den	  Weg	   zu	  

bahnen,	   seine	   Wildheit	   nicht	   zu	   opfern,	   auch	   wenn	   das	   Bildungsprogramm	   deren	  

Bändigung	   vorsieht.	   In	  Also	  sprach	  Zarathustra	  wird	  Nietzsche	   ausrichten:	   „man	  muss	  

noch	  Chaos	  in	  sich	  haben,	  um	  einen	  tanzenden	  Stern	  gebären	  zu	  können“168,	  aber	  es	  ist	  

aufgrund	  des	  hier	  Herausgestellten	  anzunehmen,	  dass	  jenem	  ins	  Ästhetische	  geöffneten	  

kosmischen	  Bildraum	  ein	  viel	   früherer	   tatsächlicher	  Erlebnisraum	  vorausgegangen	   ist.	  

Die	   Reaktion	   des	   Einzelnen	   auf	   ein	   Ordnungssystem	   entscheidet	   also	   über	   dessen	  

Replikation	  oder	  das	  Ausloten	  von	  noch	  formbaren	  Freiheitsgraden.	  Finden	  letztere	  eine	  

aktive	   Ausgestaltung,	   so	   kann	   dies	   zu	   einem	   Saltationspunkt	   führen,	   der	   neue	  Muster	  

emergieren	   lässt.	   Zarathustra	  wird	   einst	  warnen	  vor	  der	   Zeit,	   „wo	  der	  Mensch	  keinen	  

Stern	  mehr	  gebären	  wird“.169	  Es	  wäre	  der	  Sieg	  der	  Starre,	  der	  völligen	  Auslagerung	   in	  

fremde	  Regelwerke.	  

	  

Worin	   liegt	   nun	   Nietzsches	   verborgener	   Kultus	   bestimmter	   Künste,	   der	   die	  

antagonistischen	  Kräfte	  zum	  geregelten	  und	  überwachten	  Schulstaatleben	  bringen	  soll?	  

Es	  mag	  sein,	  dass	  über	  dieser	  Schulzeit	  Nietzsches,	  über	  dem,	  was	  ihn	  wirklich	  bewegt	  

hat,	   auch	  weiterhin	  weitgehend	  der	  Mantel	  der	  Verborgenheit	   liegt	   -‐	   trotz	   zahlreicher	  

Selbstverzeichnisse,	  Briefe,	   lyrischer	  Werke	  und	  Schriften,	  die	  erhalten	  sind.	  Nietzsche	  

weiß	  gut	  die	  Partialfreiheiten	  des	  Systems	  zu	  nutzen,	  so	  die	  kontrollierten	  Studierzeiten	  

auf	   den	   Stuben,	   die	   ihm	   für	   von	   ihm	   selbst	   gewählte	   Literatur	   dienen;	   sein	  Bestreben	  

gilt,	  sich	  der	  Stoffe	  auch,	  ja	  vorzugsweise,	  künstlerisch	  zu	  bemächtigten.	  Auch	  freuen	  ihn	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
167	  vgl.	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  29	  –	  31:	  „Von	  den	  drei	  Verwandlungen“	  
168	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  19	  
169	  ebd.	  	  
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die	   sogenannten	   Studientage	   in	   Pforta,	   an	   denen	   die	   Zöglinge	   eine	   Stunde	   länger	  

schlafen	   und	   der	   Tag	   in	   vorgegebenem	   Zeitplan	   für	   eigene	   Studienzwecke	   offensteht:	  

„Solche	   Tage	   eignen	   sich	   vorzüglich	   zu	   längeren	   Privatarbeiten.“170	  Sein	   Interesse	   gilt	  

Shakespeare,	  Jean	  Paul,	  Lord	  Byron,	  Emerson,	  Machiavelli,	  Hölderlin,	  Sterne	  wie	  auch	  den	  

antiken	  Philosophen	  und	  Dichtern,	  dazu	  den	  Geschichtsschreibern;	  insbesondere	  jedoch	  

fühlt	  er	  sich	  von	  den	  großen	  Mythen	  angezogen.	  So	  entsteht	  1859	  u.a.	  die	  dramatische	  

Umsetzung	   des	   Prometheus-‐Stoffes,	   samt	   selbst-‐	   und	   publikumsironischem	  

Nachspiel171,	  1861	  widmet	  er	  sich	  dem	  Vergleich	  des	  Helden	  der	  Edda,	  Jörmunreck,	  mit	  

Ermanerich,	   der	   dem	   gotischen	   Sagenkreis	   entspringt.	   Der	   zuweilen	   grausame	  

Ermanerich	   wird	   weitere	   vier	   Jahre	   den	   jungen	   Nietzsche	   vielfältig	   inspirieren:	   als	  

musikalische	   Komposition,	   als	   szenischer	   Entwurf,	   im	   Rahmen	   quellenkundlicher	  

Studien,	   als	   Abhandlung	   aufgrund	   seiner	   Forschungen	   und	   zuletzt	   als	   geplante	   Oper.	  

Sein	   Lehrer	   Koberstein	   ist	   über	   die	   historisch-‐kritische	   Untersuchung	   „höchst	   erfreut	  

und	  voll	  des	  Lobes	  über	  die	  Gelehrsamkeit,	  den	  Scharfblick,	  die	  Kombinationsgabe	  und	  

die	   stilistische	   Gewandtheit	   seines	   Schülers“ 172 ,	   wie	   dieser	   begeistert	   gegenüber	  

Mitschüler	  Carl	  Gerstorff,	   der	   Nietzsche	   später	   zum	   Freund	  wird,	   bemerkt.	   Nietzsches	  

Ausnahmetalent	   mochte	   seinem	   Umfeld	   immer	   auch	   Ausnahmereaktionen	   abringen.	  

Carl	  Gerstorff	   selbst	  war	   früh	   schon	  von	  Nietzsches	  Natur	  und	  Stil	   affiziert:	   „Ich	  hatte	  

schon	   beim	   Eintritt	   in	   die	   Untersekunda	   alsbald	   herausgefühlt,	   daß	   er	   allen	   seinen	  

Mitschülern	   geistig	   weit	   überlegen	   war,	   und	   die	   Empfindung,	   daß	   er	   etwas	   Großes	  

leisten	  würde.	  Er	  zog	  aber	  auch	  durch	  den	   freien	  Anstand	   in	  seinem	  Auftreten	  an	  und	  

brachte	  jeden	  Ton	  von	  Roheit	  und	  törichtem	  Unfug	  alsbald	  zum	  Schweigen.“173	  
	  

Dieser	   charismatische	   Zug	   Nietzsches,	   der	   nicht	   nur	   auf	   seiner	   schulischen	   Exzellenz	  

und	   seiner	   Kunstsinnigkeit	   beruht,	   sondern	   sich	   aus	   seinem	   ureigensten	   Vermögen	  

erschließt	   resp.	   aus	   diesem	   speist	   und	   seinem	   Umfeld	   ein	   verfeinerteres,	  

wohlgerateneres	  Auftreten	  unwillkürlich	  abringt,	  ist	  uns	  bereits	  in	  der	  Naumburger	  Zeit	  

begegnet.	  Eine	  geheimnisvolle	  Macht	  geht	  von	  ihm	  aus.	  Subsumiert	  er	  das	  Praktizieren	  

dieser	   auch	   jenem	   verborgenen	   Kultus	   bestimmter	   Künste?	   Ist	   diese	   Macht	   nicht	   auch	  

Gegenmacht	   zur	   Amtsautorität	   der	   Lehrer	   und	   zur	   sonstigen	   Ordnung	   der	   Dinge	   in	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
170	  BAW	  1,	  p.	  121	  
171	  vgl.	  BAW	  1,	  p.	  62	  ff.	  
172	  vgl.	  Janz,	  Curt,	  Paul	  (1981):	  Friedrich	  Nietzsche	  Biographie,	  Bd.	  1,	  p.	  96	  
173	  Gerstorff,	  Carl	  in:	  Janz,	  Curt,	  Paul	  (1981):	  Friedrich	  Nietzsche	  Biographie,	  Bd.	  1,	  p.	  96	  
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Pforta?	   Ist	   er	   der	   geheime	   Festordner	   des	   Bildungsfestes	   des	   Gymnasiums	   zu	   Pforta,	  

dessen	  Einfluss	  er	  durchaus	  als	  „wohlthätig“	  empfindet	  und	  dem	  er	  sich	  immer	  würdig	  

erweisen	   wollte? 174 	  Was	   liegt	   hinter	   einem	   solchem	   Auftreten?	   Wird	   hier	   ein	  

thymotisches	   Agens	   spürbar,	   eine	   impulsive	   Kraft,	   die	   auch	   den	   zunächst	   trivialen,	  

einfachen	   Augenblick	   als	   Kairos	   zu	   fassen	   versteht	   und	   ihn	   in	   seine	   höchstmögliche	  

Anmut	   und	  Würde,	   in	  wache	   Reaktion	   und	   Schönheit	   führt?	   Praktiziert	   er	   subliminal	  

und	  zugleich	  subversiv	  jene	  Fertigkeiten	  und	  Gaben,	  die	  er	  später	  seinem	  Gott	  Dionysos	  

zuschreibt? 175 	  Wird	   unweigerlich	   seine	   bloße	   Anwesenheit	   als	   Aufforderung	  

verstanden,	   sich	   „eigentlich“	   der	   Zeit	   zu	   bemächtigen,	   und	   sich	   nicht	   im	   „Man“	   zu	  

verlieren,	  wie	  sich	  dieses	  Verhalten	  zum	  Sein	  im	  Heidegger’schen	  Horizont	  ausnehmen	  

würde?176	  Gilt	  es	  ihm	  damals	  schon,	  den	  Menschen	  zu	  konzentrieren,	  wiewohl	  er	  diese	  

lapidare	  Forderung	  erst	  1873	  sich	  notieren	  wird?177	  Mit	  solchen	  Fragen	  dringen	  wir	  in	  

den	  Radius	  der	  präsenten	  Wirkung	  des	  jungen	  Friedrich	  Nietzsche	  vor,	  die	  von	  seinem	  

Ausnahmewesen	   ausgeht;	   in	   dessen	   Zentrum	  ein	   hochbegabter	  Teenager	   steht,	   der	   in	  

frohgemuter	  Unnahbarkeit	  die	  Maske	  des	  großen	  Verborgenen178	  trägt.	  Sein	  Instinkt	  und	  

sein	   Versucher-‐Gott 179 	  geleiten	   ihn	   dahin,	   sich	   und	   die	   Menschen	   um	   ihn	   herum	  

unversehens	   auf	   die	   Höhe	   ihres	   Daseins	   zu	   locken.	   Und	   sei	   es	   vorerst	   nur	   zu	   deren	  

Vorbedingung,	  „jeden	  Ton	  von	  Roheit	  und	  törichtem	  Umgang“180	  alsbald	  zum	  Schweigen	  

zu	  bringen.	  Ein	  solcher	  Imperativ	  zur	  Selbststeigerung	  wirkt	  als	  Magnet	  eines	  schöneren	  

Ausdrucks	   und	   folglich	   eines	   schöneren	   Seins;	   wie	   jeder	   Magnet	   ordnet	   er	   in	  

ästhetischen	  Mustern	  gemäß	  der	  Intensität	  seiner	  eigenen	  Kraftlinien	  das	  Feld	  um	  sich.	  

	  

Wer	  so	  verwöhnt	   ist,	  dass	  sich	   in	  seiner	  Anwesenheit	  Situationen	  in	   ihr	  ästhetischeres	  

Potential	   umschaffen,	   sie	   von	   ihrem	  gewöhnlichen	  Grundzustand	   in	   einen	   angeregten,	  

wohlgeformteren	  Zustand	  übertreten,	  dem	  mussten	  bürokratische	  Aufgaben	  wie	  die	  des	  

Schulgebäude-‐Instruktors	  als	  Unterforderung	  seiner	  Gaben	  erscheinen	  –	  wenn	  er	  nicht	  

selbst	  hier	  die	  Perspektive	   für	  ein	  kreatives	  Update	  gewinnen	  könnte.	  Dies	   ist	  Teil	  der	  

Regelwerkspflicht:	  Als	  „Instructor“	  hat	  man	  in	  Pforta	  für	  einen	  bestimmten	  Zeitraum	  in	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
174	  vgl.	  BAW	  1,	  p.	  284	  
175	  vgl.	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  237	  –	  239	  	  	  
176	  vgl.	  Heidegger,	  Martin	  (1986):	  Sein	  und	  Zeit,	  p.	  126	  ff	  
177	  vgl.	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  714	  
178	  vgl.	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  237	  	  	  
179	  ebd.	  
180	  s.o.	  
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hausmeisterlicher	   Pedanterie	   alle	   Einrichtungen	   der	   Klosterschule	   zu	   prüfen,	   und	   als	  

solcher	   Facility	   Manager	   jegliche	   Sonderheiten	   und	   Reparatur-‐Bedürftigkeiten	   per	  

Bericht	  zu	  verzeichnen.	  Solche	  Dienste	  lassen	  nach	  preußischer	  Manier	  keinen	  Freiraum	  

offen,	   sondern	   fordern	   die	   sachliche,	   korrekte	   Ausführung.	   Insofern	   mag	   es	   nicht	  

verwundern,	  dass	  Nietzsches	  wenig	  bürokratiekonforme,	  aber	  durchaus	  klare	  und	  mit	  

trefflichem	  Mehrwert	  versehene	  hausmeisterliche	  Evaluationen	  die	  Erzieher	  brüskieren.	  

Seine	  Schwester	  überliefert	  seine	  Aufzeichnungen:	   „Im	  Auditorium	  So	  und	  So	  brennen	  

die	   Lampen	   so	   düster,	   daß	   die	   Schüler	   versucht	   sind,	   ihr	   eigenes	   Licht	   leuchten	   zu	  

lassen.“181	  „In	   der	   Obersecunda	   sind	   kürzlich	   die	   Bänke	   gestrichen	   und	   zeigen	   eine	  

unerwünschte	  Anhänglichkeit	  an	  die	  sie	  Besitzenden.“182	  Nietzsche	  wird	  vor	  die	  Synode	  

zitiert	  und	  erhält	  dafür	  drei	  Stunden	  Karzer	  -‐	  der	  ihn	  wiederum	  zu	  Gedichten	  inspiriert	  -‐	  

schlimmer	  wiegt	  allerdings	  der	  Verlust	  einiger	  Spaziergänge.	  Er	  ist	  zunächst	  enttäuscht	  

von	   den	   Lehrern	   über	   so	  wenig	   Verständnis	   für	   kreative	   Buchführung;	   seiner	  Mutter	  

berichtet	   er	   rein	   sachverhaltsdarstellend	   den	   Vorfall,	   und	   setzt	   nach:	   „Wenn	   ich	   mir	  

dabei	  irgend	  eine	  andere	  Schuld	  als	  Unvorsichtigkeit	  zumessen	  könnte,	  würde	  ich	  mich	  

darüber	  ärgern;	  so	  aber	  habe	  ich	  mich	  keinen	  Augenblick	  drum	  bekümmert	  und	  nehme	  

mir	  nur	  daraus	  die	  Lehre,	  andere	  mal	  mit	  Scherzen	  vorsichtiger	  zu	  sein.“183	  Die	  Mutter	  

bittet	   ihn	   daraufhin,	   vor	   allem	   vorsichtiger	   in	   seiner	   „Denkungsweise	   und	  

Handlungsweise“	   zu	   sein,	   sie	   ermahnt	   seine	   vermeintliche	   Eitelkeit	   „immer	   etwas	  

anderes	  zu	  tun	  als	  die	  anderen“	  und	  muss	  wohl	  auch	  mündlich	  gemutmaßt	  haben,	  dass	  

er	  unter	  schlechten	  Einfluss	  gekommen	  sei.184	  Denn	  Nietzsche	  pariert	  hier	  brieflich	  sehr	  

scharf:	  „Ich	  kann	  nicht	  begreifen,	  wie	  du	  dich	  nur	  noch	  einen	  Augenblick	  über	  die	  Folgen	  

jener	  Geschichte	  bekümmern	  kannst,	  da	  du	  ja	  sie	  richtig	  aufgefaßt	  und	  mir	  in	  dem	  Briefe	  

vorgehalten	  hast.	  Ich	  werde	  mich	  auch	  wohl	  vor	  ferneren	  Unüberlegtheiten	  hüten;	  aber	  

daß	  ich	  nur	  etwas	  länger	  darüber	  verstimmt	  gewesen,	  daran	  ist	  nicht	  zu	  denken.	  Mögen	  

Heinze	  und	  andere	  darin	  suchen,	  was	  sie	  wollen	  –	  ich	  weiß,	  was	  drin	  lag	  und	  damit	  bin	  

ich	  völlig	  beruhigt.	  Wie	  gesagt,	  ich	  habe	  mich	  selten	  in	  einer	  wohleren	  Stimmung	  gefühlt	  

als	   jetzt,	   meine	   Arbeiten	   gehen	   mir	   gut	   vorwärts,	   ich	   habe	   sehr	   vielfachen	   und	  

angenehmen	   Umgang	   –	   und	   an	   ein	   Beeinflussen	   ist	   nicht	   zu	   denken,	   da	   ich	   da	   erst	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
181	  Förster-‐Nietzsche,	  Elisabeth	  (2014):	  Das	  Leben	  Friedrich	  Nietzsches,	  Bd.	  1,	  p.	  190	  
182	  ebd.,	  190	  
183	  KSB	  1,	  p.	  226	  
184	  Janz,	  Curt,	  Paul	  (1981):	  Friedrich	  Nietzsche	  Biographie,	  Bd.	  1,	  p.	  106,	  107	  	  	  	  
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Personen	  kennen	  lernen	  müsste,	  die	  ich	  über	  mir	  fühlte.“185	  Da	  findet	  sich	  keine	  Scheu,	  

die	  eigene	  Position	  ins	  Treffen	  zu	  führen,	  kein	  vorgehaltener	  Scheffel	  bedeckt	  sein	  Licht.	  

Nietzsche	   weiß	   sich	   souverän	   und	   geistig	   unabhängig.	   Das	   bedeutet	   aber	   auch,	  

Verantwortung	  für	  seine	  Entscheidungen	  und	  seine	  Handlungen	  zu	  übernehmen.	  Was	  er	  

hier	  bereits	   instinktiv	   lebt,	  wird	   ihm	  später	  zur	  praktischen	  und	  geistigen	  Basis	  seiner	  

aristokratischen	  Moral.	  In	  gewisser	  Weise	  verhält	  sich	  Nietzsche	  einer	  Sonne	  gleich,	  die	  

andere	   Planeten	   in	   Distanz	   um	   sich	   bewegt.	   Seine	   Lehrer	   hingegen	   scheinen	  

vornehmlich	   von	   ihrem	  Glühlampen-‐Sein	   bewegt,	   und	   so	   ist	  Nietzsche	   auch	   gegen	   sie	  

„nicht	   in	   verbitterter	   Stimmung“:	   „Vielleicht	   konnten	   sie	   als	   Lehrer	   die	   Sache	   nicht	  

anders	  auffassen.“186	  Die	   Jesuanische	  Großzügigkeit	   jenen	  gegenüber,	  die	  nicht	  wissen,	  

was	  sie	  tun,	  deren	  Winkelperspektive	  keine	  andere	  Reaktion	  hervorzubringen	  vermag,	  

gehört	  bereits	   zu	  Nietzsches	  Wesenskonstitution.	   Seine	  Mutter	  wird	  hier	  allerdings	  zu	  

mehr	  eigentlicher	  Betrachtung	  und	  weniger	  Konventionsdenken	  angehalten:	  wer	  einst	  

die	  Menschheit	  erziehen	  will,	  beginnt	  am	  besten	  gleich	  bei	  der	  eigenen	  Mutter.	  Von	  ihr	  

ist	  Größe	  und	  eine	  vornehme	  Schau	  auf	  die	  Situation	  einzufordern.	  Ansonsten	  spielt	  die	  

Mutter	   die	   elementare	   Rolle	   einer	   Wunsch-‐Erfüllerin,	   die	   den	   vielfältigen	   Bitten	   und	  

Anweisungen	   ihres	   Sohnes	   in	   Pforta	   mit	   den	   entsprechenden	   Paketsendungen	  

nachkommt.	   Kakao,	   Schokolade,	   Früchte	   und	   Kuchen	   sollen	   den	   eintönigen	  

Klostergeschmack	   verfeinern,	   die	   Garderobe	   gilt	   es	   stets	   aufzufrischen	   und	   nebenher	  

will	   auch	   für	   Schulsachen,	   Notenblätter	   und	   Literaturlieferungen	   gesorgt	   sein.	   Doch	  

Nietzsche	   ist	   vor	  allem	  auch	   freundschaftlich	  der	   jungen	  Mutter	  und	   seiner	  Schwester	  

sehr	  zugetan,	  die	  sonntäglichen	  Treffen	   in	  Almrich	  –	  ein	  Ausflugsziel	  auf	  einer	  Anhöhe	  

zwischen	  Naumburg	  und	  Pforta	  gelegen	  –	  sind	  Rituale	  der	  familiären	  Bindung	  und	  des	  

frohen,	  unbeschwerten	  Beisammenseins.	  	  

I.8 Freundschaft,	  Musik	  und	  die	  Masken	  der	  inspirativen	  Quelle	  

Eine	  weite	  Perspektive,	  Begeisterungsfähigkeit,	  Bildungs-‐	  und	  Schaffensdrang	  sowie	  der	  

Wille	   zum	   Wachstum	   sind	   die	   charakterlichen	   Verbindlichkeiten,	   die	   Nietzsches	  

Freundschaften	  mit	   Gleichaltrigen	  maßgeblich	   bestimmen.	   In	   den	   Sommerferien	   1860	  

hatte	   er	   mit	   den	   Naumburger	   Freunden	   Pinder	   und	   Krug	   bereits	   die	   Bruderschaft	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
185	  KSB	  1,	  p.	  227.	  Heinze	  ist	  damals	  Nietzsches	  Tutor.	  	  
186	  KSB	  1,	  p.	  227	  
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Germania	   gegründet,	   um	   „für	   unsere	   produktiven	   Neigungen	   in	   Kunst	   und	   Litteratur	  

eine	  feste	  und	  verpflichtende	  Organisation	  zu	  finden“187.	  Synoden	  und	  Konvente	  werden	  

rituell	  für	  die	  Ferienzeiten	  festgelegt,	  während	  des	  Jahres	  erfolgt	  formell	  der	  Austausch	  

per	   Zusendungen.	   Die	   Germania	   soll	   vorrangig	   der	   Förderung	   und	   Veredelung	   des	  

schöpferischen	  Triebs	  dienen:	  monatlich	  gilt	  es	  ein	  architektonisches,	  musikalisches	  oder	  

poetisches	   Werk	   abzuliefern	   und	   der	   Kritik	   der	   anderen	   beiden	   auszusetzen.	   Dabei	  

speist	   sich	   der	   Verein	   aus	   gemeinsamer	   Kasse,	   was	   die	   Anschaffung	   von	   Büchern,	  

Zeitschriften	  und	  Noten	  ermöglicht.	  Nietzsche	  nennt	  Pinder	  und	  Krug	  Freunde	  aus	  einer	  

„früheren	   Periode	   des	   Wachseins“,188	  und	   dieses	   Wachsein	   soll	   nun	   Erneuerung	   und	  

höher	  leitende	  Aufgaben	  erhalten.	  	  

	  

Besonders	   die	   Musik	   ist,	   wie	   bereits	   herausgestellt,	   für	   diesen	   Anspruch	   besonders	  

geeignet.	   Sie	   fordert	   allerdings	   Konzentration	   ein,	   und	   das	   Erlernen	   der	  

Kompositionslehre.	   Nietzsche	   entwirft	   zunächst	   verschiedene	   Teile	   zu	   einem	  

Weihnachtsoratorium,	   wechselt	   wieder	   auf	   die	   wissenschaftlich-‐literarische	   Seite,	   um	  

sich	   erneut	   der	   Komposition	   zuzuwenden.	   Wilhelm	   Krug	   ist	   es,	   der	   ihn	   zuerst	   mit	  

Wagner	   bekannt	  macht:	   dies	   durch	   die	   Anschaffung	   der	   Notenblätter	   für	  Tristan	   und	  

Isolde	  -‐	  was	  allerdings	  das	  vorhandene	  Budget	  der	  Germania	  überschreitet.	  Dies	  evoziert	  

zunächst	  Nietzsches	  Unmut,	  da	  keine	  faire	  Absprache	  über	  den	  Vereinsankauf	  erfolgt	  ist.	  

Solche	   Differenzen	   und	   eine	   gewisse	   Nachlässigkeit	   der	   Kameraden	   in	   Bezug	   auf	   die	  

monatliche	   Einbringung	   ihrer	   Arbeiten,	   sowie	   eine	   allzu	   harsche	   Kritik	   vonseiten	  

Nietzsches	   wird	   1863	   zur	   Auflösung	   des	   Bundes	   führen,	   dessen	   Ziel	   es	   ist,	   die	   drei	  

begabten	   Burschen	   zu	   Selbstdisziplin	   sowie	   zur	   Umsetzung	   und	   Ausformung	   ihrer	  

Kreativität	  anzuhalten.	  Noch	  ist	  noch	  nicht	  soweit.	  

	  

Nietzsche	   findet	   auch	   innerhalb	   der	   Schulmauern	   von	   Pforta	   Freunde,	   deren	  

Leidenschaft	  für	  Bildung	  und	  Kunst	  mit	  der	  seinen	  kompatibel	  ist.	  Eine	  erste	  vorsichtige	  

Annäherung	   führt	   ihn	   zu	   Paul	   Deussen,	   den	   er	   einmal	   in	   seiner	   Autorität	   als	  

Klassenaufseher	  während	  der	  Pause	  anspricht,	  als	  dieser	  gerade	  schweigsam,	  aber	  nicht	  

leise	   genug	   sein	   Frühstücksbrötchen	   verzehrt:	   „Sprechen	   Sie	   nicht	   so	   laut	   zu	   Ihrem	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
187	  KSA	  1,	  BA,	  p.	  653	  	  
188	  ebd.	  	  
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Näckchen.“189	  Dieser	  Humor	  ist	  Nietzsche	  eigen.	  Deussen	  ist	  der	  erste,	  mit	  dem	  er	  einige	  

Zeit	  später	  die	  Du-‐Freundschaft	  eingeht:	  In	  einem	  nächtlichen	  Ritual	  wird	  Deussen	  aus	  

seinem	  Koffer	  unter	  dem	  Schlafsaalbett	  Schnupftabak	  hervorkramen,	  und	  mit	  Nietzsche	  

das	   bruderschaftliche	   „Du“	   schnupfen.	   Die	   beiden	   Jungen	   schwärmen	   zunächst	   für	  

Anakreon,	   dessen	   Dichtungen	   -‐	   über	  Wein,	   schöne	   Frauen,	   anziehende	   Jünglinge	   und	  

heiteres	  Miteinander	  -‐	  sie	  bei	  Spaziergängen	  hersagen,	  und	  sie	  verstehen	  einander	  bald	  

so	  gut,	  dass	  sie	  es	  oft	  nicht	  mehr	   in	  Worte	   fassen	  müssen.	   Jeder	  weiß,	  was	  der	  andere	  

gerade	   denkt.	   Vertieft	   wird	   diese	   Freundschaft	   in	   besonderem	   Maße	   durch	   das	  

gemeinsame	   Konfirmationserlebnis,	   das	   sie	   schon	   Wochen	   zuvor	   in	   eine	  

„weltentrückende	   Stimmung“	   versetzt,	  wo	   sie	   dann	   als	   Freunde	  nebeneinander	   knien,	  

um	   die	   heilige	   Weihe	   zu	   empfangen. 190 	  Beide	   fühlen	   sich	   stark	   affiziert	   und	  

enthuasmiert	  von	  diesem	  metaphysischen	  Bündnis,	  das	  der	  religiöse	  Akt	  besiegelt:	  „Wir	  

wären	  ganz	  bereit	  gewesen,	  sogleich	  abzuscheiden,	  um	  bei	  Christo	  zu	  sein,	  und	  all	  unser	  

Denken,	   Fühlen	   und	   Treiben	   war	   von	   einer	   überirdischen	   Heiterkeit	   überstrahlt“191	  

erinnert	  sich	  Deussen.	  Freilich	  verliert	  auch	  dieses	  Hochgefühl	  bald	  seine	  Intensität	   im	  

Schulalltag,	   und	   doch	   muss	   es	   eine	   weitere	   markante	   Spitze	   in	   Nietzsches	  

Erlebnisfähigkeit	  hinterlassen	  haben.	  Diese	  wird	  ihn	  auch	  später	  in	  Ausnahmezustände	  

übertreten	   lassen,	   wobei	   die	   Wechselwirkung	   mit	   dem	   Metaphysischen	   nicht	   mehr	  

vorzüglich	  an	  Christus	  Rückbindung	  finden	  wird.	  Solche	  Situationen	  religiöser	  Hingabe	  

sind	  vor	  allem	  von	  musikalischem	  An-‐	  und	  Auftrieb	  in	  die	  Höhe	  geleitet.	  	  

	  

Dem	  Oratorium	  –	  der	  Anspruch	  gilt	  auch	  dem	  selbst	  komponierten	   -‐	   fällt	  die	  Rolle	  zu,	  

„erhebende	   und	   zwar	   streng	   religiös	   erhebende	   Musik“192	  zu	   sein.	   Im	   Gegensatz	   zur	  

Oper,	   die	   vielfältige	   Wirkungen	   heraufruft,	   wird	   hier	   puristisch	   nur	   der	   Gehörsinn	  

erregt,	   der	   das	   Tor	   zum	   Aufstieg	   öffnen	   soll.	   Insofern	   gelten	   auch	   spezielle	  

Anforderungen	   für	   das	   rhythmische	   Himmelsross:	   ihm	   kommt	   zu,	   dass	   es	   „in	   allen	  

Theilen	  das	  Heilige,	  Göttliche	  auf	  der	  Stirn	  trägt.“193	  Doch	  auch	  weltliche	  	  Kompositionen	  

vermögen	  den	  jungen	  Nietzsche	  in	  Begeisterung	  zu	  versetzen.	  Seine	  Schwester	  erinnert	  

sich	   an	   „Wagner-‐Orgien“,	   die	   er	   zusammen	   mit	   Gustav	   Krug	   zuhause	   in	   Naumburg	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
189	  Deussen,	  Paul	  (1901):	  Erinnerungen	  an	  Friedrich	  Nietzsche,	  p.	  3;	  	  ein	  Näckchen	  ist	  ein	  Frühstücksbrot,	  
Deussen	  mutmaßt,	  dass	  es	  für	  „N’Eckchen“	  stehe.	  
190	  ebd.,	  p.	  4	  
191	  ebd.,	  p.	  4	  
192	  KSB	  1,	  p.	  137	  	  
193	  KSB	  1,	  p.	  138	  



	   I . 	   Z U R 	   W E L T 	   K O M M E N 	   A L S 	   A U S N A H M E 	  

	  

66	  

gefeiert	   haben	   soll;	   den	   Tristan	   am	   Klavier	   zu	   spielen	   bereitet	   ihm	   ästhetisches	  

Vergnügen,	  es	   ist	   ihm	  „wunderschön“.194	  Auch	  Carl	  von	  Gersdorff	   taucht	   in	  Schulpforta	  

an	   der	   freundschaftlichen	   Front	   auf.	   Ab	   der	   Prima	   intensiviert	   sich	   der	   Kontakt,	   und	  

kaum	  nimmt	  es	  Wunder,	  dass	  hierzu	  die	  Musik	  beiträgt.	  „Allabendlich	  zwischen	  7	  und	  ½	  

8	  kamen	  wir	  im	  Musikzimmer	  zusammen.	  Seine	  Improvisationen	  sind	  mir	  unvergeßlich;	  ich	  

möchte	   glauben,	   selbst	   Beethoven	   habe	   nicht	   ergreifender	   phantasieren	   können	   als	  

Nietzsche,	   namentlich	   wenn	   ein	   Gewitter	   am	   Himmel	   stand“195	  erinnert	   sich	   Gersdorff.	  

Wiewohl	  die	  Philologie	  für	  Nietzsche	  immer	  mehr	  an	  Bedeutung	  gewinnt,	  während	  die	  

väterlichen	  Fußstapfen	  des	  Theologenpfads	  immer	  mehr	  verblassen,	  spürt	  er	  in	  sich	  vor	  

allem	  den	  Musiker:	  „Es	  fehlte	  an	  einigen	  äußern	  Zufälligkeiten;	  sonst	  hätte	  ich	  es	  damals	  

gewagt,	  Musiker	   zu	  werden.	   Zur	  Musik	  nämlich	   fühlte	   ich	   schon	   seit	  meinem	  neunten	  

Jahre	  den	  allerstärksten	  Zug“.196	  
	  

Die	   Musik	   an	   sich	   ist	   Nietzsches	   Lebenselixier.	   Denn,	   wie	   er	   einmal	   aus	   dem	  

Krankenlager	  schreibt:	  „es	  kommt	  mir	  alles	  todt	  vor,	  wo	  ich	  nicht	  Musik	  höre.“197	  Es	  ist	  

davon	  auszugehen,	  dass	  vornehmlich	  die	  Musik	   	  –	  als	  Komposition	  und	  Interpretation,	  

als	  begeisternde	  und	  Lebendigkeit	  einhauchende	  Muse	  –	  jenen	  metaphysischen	  Zustrom	  

darstellt,	   dem	   vor	   allem	   sein	   verborgener	   Kultus	   bestimmter	   Künste	   gilt.	   Auch	   wenn	  

Nietzsche	   das	   geistliche	   Oratorium	   gegen	   weltliche	   Formen	   der	   Musik	   zunächst	  

verteidigt	   hat,	   die	   Leitung	   zu	   Höherem	   –	   mithin	   zu	   „Christo“	   –	   hervorhebt,	   und	   ihn	  

Händels	   Messias	   bereits	   als	   9-‐Jährigen	   dazu	   inspiriert	   hatte,	   „etwas	   ähnliches	   zu	  

componiren“198,	  so	  fliegen	  ihm	  doch	  auch	  andere	  Melodien	  zu:	  So,	  wie	  sich	  ihm	  zuweilen	  

die	   Musik	   offenbart,	   scheint	   er	   ebenfalls	   von	   einer	   höheren	   Sphäre	   ergriffen,	   die	  

allerdings	   die	   Maske	   eines	   Gottes	   eines	   älteren	   Kulturkreises	   trägt.	   Ein	   Schulkollege	  

erzählt,	  dass	  Nietzsche	  im	  Musikzimmer	  in	  der	  Pause	  gern	  durchspielte,	  was	  „ihm	  sein	  

Gott	   Apollo	   inspiriert	   hatte“.199	  Inkorporierte	   sich	   die	   rückbindende	  Entität	   der	  Musik	  

zunächst	   in	   jenem	  schönen	  griechischen	  Lichtgott,	   bevor	   ein	   gefährlicherer	  Dämon	  an	  

seine	  Seite	   treten	  sollte?	  Bislang	  sieht	  der	   junge	  Nietzsche,	  dem	  ein	  außerordentliches	  

Selbstwertgefühl	   eigen	   ist,	   seine	   besonderen	   Fähigkeiten	   stets	   von	   einem	   jenseits	   der	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
194	  Förster-‐Nietzsche,	  Elisabeth	  (2014):	  Das	  Leben	  Friedrich	  Nietzsches,	  1,	  p.	  154,	  155	  	  
195	  KGB	  1,	  4,	  p.	  577	  (Hervorhebung	  Colli/Montinari);	  siehe	  auch:	  Förster-‐Nietzsche,	  Elisabeth	  (1912):	  Der	  
junge	  Nietzsche,	  p.	  121	  
196	  BAW	  5,	  p.	  252	  
197	  KSB	  1,	  p.	  238	  
198	  BAW	  1,	  p.	  18	  
199	  Chronik,	  p.	  90	  	  	  	  
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weltlichen	   Ordnung	   stehenden	   inspirativen,	   beschützenden	   und	   formenden	  

transzendenten	   Kraftfeld	   affiziert:	   dem	   verstorbenen	   Vater,	   Gott,	   Jesus	   Christus,	   nun	  

Apollo.	   Er	   mag	   seine	   Begabung	   als	   Gaben	   im	   Sinne	   des	   χάρισμα	   empfinden,	  das	   sich	  

durch	   das	   göttliche	  Wohlwollen	   gegenüber	   dem	   Empfänger	   auszeichnet.	  Wie	   intensiv	  

sich	   Nietzsche	   als	   Kind	   und	   Jugendlicher	   bereits	   das	   Dialogfeld	   mit	   dieser	  

pneumatischen	   Quelle	   geöffnet	   hat,	   wie	   es	   die	   späteren	   Zwiegespräche	   mit	   Dionysos	  

offen	  legen	  werden,	  lässt	  sich	  hier	  lediglich	  erahnen;	  ein	  entscheidender	  Hinweis	  darauf	  

findet	   sich	   jedoch	   in	   jenem	   Gedichtfragment,	   das	   Nietzsche	   zu	   seinem	   Abschied	   von	  

Pforta	   –	   rückblickend	   mit	   Priorität	   auf	   seinen	   dortigen	   inneren	   Erlebnishorizont	  

verfassen	  wird:	  	  
„Noch	  einmal	  eh	  ich	  weiter	  ziehe	  

Und	  mein<e>	  Blicke	  vorwärts	  sende	  

Heb	  ich	  vereinsamt	  mein<e>	  Hände	  

Zu	  dir	  empor,	  zu	  dem	  ich	  fliehe,	  	  

Dem	  ich	  in	  tiefster	  Herzenstiefe	  	  

Altäre	  feierlich	  geweiht	  

Daß	  allezeit	  

Mich	  seine	  Stimme	  wieder	  riefe.	  

	  

Darauf	  erglühet	  tiefeingeschiebe<n>	  

Das	  Wort:	  Dem	  unbekannte<n>	  Gotte:	  

Sein	  bin	  ich,	  ob	  ich	  in	  der	  Frevler	  Rotte	  

Auch	  bis	  zur	  Stunde	  bin	  geblieben<n>:	  

Sein	  bin	  ich	  	  -‐	  und	  ich	  fühl’	  die	  Schlinge<n>	  

Die	  mich	  im	  Kampf	  darniederziehn	  

Und,	  mag	  ich	  fliehn,	  	  

Mich	  doch	  zu	  seinem	  Dienste	  zwinge<n>.	  

	  

Ich	  will	  dich	  kenne<n>	  Unbekannter,	  	  

Du	  tief	  in	  mein<e>	  Seele	  Greifender,	  

Mein	  Leben	  wie	  ein	  Sturm	  durchschweifender	  

Du	  Unfaßbarer,	  mir	  Verwandter!	  

Ich	  will	  dich	  kennen,	  selbst	  dir	  diene<n>“200	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
200	  BAW	  2,	  p.	  428;	  	  Vermerk,	  dass	  die	  Fortsetzung	  nicht	  vorhanden	  sei.	  
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Nietzsche	  wird	   hier	   von	   einer	   Stimme	   angesprochen,	   die	   ihm	   tiefster	   und	   kostbarster	  

Freund	   ist;	   ihn	   ereilt	   ein	   Ruf,	   der	   aus	   einer	   anderen	   Sphäre	   stammt,	   der	   aber	   doch	  

seltsam	   vertraut	   und	   verwandt	   Gehör	   von	   ihm	   erlangt.	   Dieser	   ihn	   Durchtönende201	  

nimmt	  nun	  seine	  bisherigen	  Masken202	  –	  auch	  die	  des	   inspirierenden	  Apollo	  –	  ab,	  und	  

trägt	   darunter	   die	   weitere	   des	   noch	   unbekannten	   Gottes.	   Dieser	   lockt	   und	   weckt	   die	  

Suche	  und	  Sehnsucht	  nach	  ihm.	  Nietzsche	  ist	  die	  Interaktion	  mit	   jenem	  göttlichen	  Feld	  

von	   oberstem	  Wert	   –	   sie	   erst	   macht	   einen	   Gott	   zu	   einem	   Gott	   -‐	   er	   entwickelt	   seine	  

Gottesdienste.	  Denn	  ein	  Gott	  bedarf	  der	  konzentrierten	  Zuwendung	  seitens	  derer,	  deren	  

Gott	  er	  ist,	  für	  sein	  Sein:	  203	  das	  mochte	  Nietzsche	  die	  weite	  historische	  und	  philologische	  

Schau	   seiner	   Elitebildung	   bereits	   eröffnet	   haben.	  War	   er	   ihm	   eine	   Aufforderung,	   sein	  

Leben	   seinem	   Wissen	   und	   seiner	   Kreativität	   zu	   verschreiben?	   Ausgerechnet	   Apostel	  

Paulus	  –	  der	  in	  seinem	  Wirken	  Nietzsche	  diametral	  gegenübersteht,	  er	  wird	  ihm	  später	  

der	  „Gegensatz-‐Typus	  zum	  „frohen	  Botschafter““	  sein,	  der	  „Dysangelist“,	  der	  Strafe	  und	  

Gerichthalten	   über	   das	   Christentum	   brachte	  204	  -‐	   	   sollte	   auf	   seinem	  Gang	   durch	   Athen	  

einst	  einen	  Altar	  entdecken,	  der	   „Dem	  Unbekannten	  Gott“	  geweiht	  war.	  Er	  deutete	   ihn	  

als	  Vorwegnahme	  und	  unwissende	  Verehrung	  des	  in	  Griechenland	  noch	  nicht	  bekannten	  

christlichen	  Gottes	   –	   und	   sah	   es	   als	  Auftrag,	   ihn	  mit	   seiner	  Mission	   zu	   erfüllen.205	  Für	  

Nietzsche,	  wie	   sich	  uns	   gezeigt	  hat,	   erfolgt	  der	  Weg	  umgekehrt:	   vom	  christlichen	   zum	  

unbekannten	  Gott.	  Das	  eingesetzte	  X	  als	  Variable	  für	  die	  Bezeichnung	  jenes	  Gottes,	  der	  

sich	  in	  ihm	  bereits	  weisend	  und	  inspirierend	  bemerkbar	  macht,	  der	  ihm	  aber	  noch	  ein	  

Unbekannter	   ist,	  wird	   er	   später	   zuordnen:	   indem	  er	   seinen	  neuen	  und	  Erneuerer-‐Gott	  

den	  Namen	  eines	  alten	  griechischen	  Gottes	  beilegt.	  	  

	  

Was	   nun	   ungewöhnlich	   für	   den	   souveränen	   jungen	   Nietzsche	   anmutet,	   der	   in	   Pforta	  

niemanden	   kennt,	   den	   er	   über	   sich	   fühlte,	   ist	   Folgendes:	   Diesem	   unbekannten	   Gott	  

erteilt	  er	  Macht	  über	  sich	  –	  er	  darf	  ihn	  zwingen,	  auch	  wenn	  er	  flieht,	  ihm	  will	  er	  dienen.	  

Ihn	  fühlt	  er	  über	  sich;	  er	  hat	  ihm	  etwas	  voraus,	  er	  macht	  ihm	  etwas	  vor	  –	  zum	  besseren	  

Nachmachen.	   Wie	   aber	   kommt	   es	   zum	   Kontakt	   mit	   einem	   Gott,	   mit	   einer	   anderen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
201	  vgl.	  lat.	  personare	  =	  durchtönen	  
202	  vgl.	  altgriechisch	  persona	  =	  Maske	  
203	  vgl.	   dazu	   den	   interessanten	   Hinweis	   in	   Kap.	   VII.2:	   	   In	   der	   Sprache	   der	   Yoruba	   ist	   „beten“	   gleich	  
bedeutend	  mit:	  „einen	  Gott	  machen“.	  
204	  KSA	  6,	  AC,	  p.	  215,	  216	  
205	  „Ich	   bin	   umhergegangen	   und	   habe	   gesehen	   eure	   Heiligtümer	   und	   fand	   einen	   Altar,	   darauf	   war	  
geschrieben:	  Dem	  unbekannten	  Gott.	  Nun	  verkündige	  ich	  euch,	  was	  ihr	  unwissend	  verehrt.“	  In:	  Die	  Merian	  
Bibel	  (1996):	  Neues	  Testament,	  Apostelgeschichte	  17.23,	  p.	  152	  
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Wirklichkeit,	   wie	   der	   kulturanthropologische	   Kontext	   ein	   solches	   Unterfangen	  

ausweisen	  würde?206	  Auch	  das	  Gebet,	  zudem	  in	  der	  Klosterschule	  rigid	  angehalten	  wird,	  

ist	  grundlegend	  die	  Anrede	  eines	   transzendenten	  Wesens.	  Doch	  Antwort	  und	  Zustrom	  

aus	   der	   Quelle	   eines	   bekannten	   oder	   unbekannten	   Gottes	   zu	   erhalten	   ist	   von	   einer	  

Natur,	   die	   als	  Auszeichnung	   verstanden	  werden	  darf,	   aber	   auch	   als	  Auserwählung	   für	  

den	   Transfer	   bestimmter	   Aufträge:	   von	   zu	   zeitigendem	   Wissen,	   künstlerischem	  

Schaffen,	   edlerem	  wie	   couragierterem	   Verhalten,	   zur	  Wegweisung	   für	   den	  Menschen.	  

Diese	  unbekannt-‐bekannte	  Kraft,	  die	  ihm	  mystischen	  Zugang	  gewährt,	  entwickelt	  sich	  in	  

Nietzsche,	   sie	   fordert	   ihn	  und	   fordert	   ihn	   gleichzeitig	   auf,	   sie	   zu	  nutzen,	   sodass	   er	   am	  

Zenit	   seiner	   Berufung	   die	   Voraussetzungen	   mitbringt,	   durch	   welche	   ihm	   sein	  

Zarathustra	  zuteil	  werden	  kann.	  Dass	  Nietzsche	  sich	  als	  Mittler	  von	  Informationen	  aus	  

einer	  anderen	  Wissens-‐Sphäre	  versteht,	  und	  nicht	  ausschließlich	  als	  deren	  Urheber,	  ist	  

Ausdruck	   seiner	   Redlichkeit.	   Dass	   ihm	   hierzu	   der	   Ruf	   ereilt,	   verleiht	   ihm	   jedoch	  

natürlichen	   Stolz	   aus	   der	   Grundgewissheit	   über	   seinen	   Rang	   und	   seine	  

Ausnahmebedingungen:	  Er	  ist	  derjene,	  der	  eingeladen	  ist,	  an	  Großem	  teilzuhaben.	  Dass	  

ein	  solcher	  Resonanzkörper	  geistige	  Fitness,	  entsprechenden	  inneren	  Takt	  und	  Mut	  zum	  

Vorstoß	   in	   einen	   außergewöhnlichen	   Erlebnisraum	   mitbringen	   muss,	   versteht	   sich.	  

Wenngleich	   auch	   der	   Zustrom	   inspirativer	   Kräfte	   heute	   durch	   neurobiologische	   und	  

neuropsychologische	  Modelle	  Erklärung	   finden	  will,	  wie	   sich	  uns	  noch	  zeigen	  wird,	   so	  

kommt	   dem	   Inspirierten	   doch	   die	   fatale	   Rolle	   zu,	   teilhaftig	   an	   einem	  Wissen	   zu	   sein,	  

dass	   weder	   er	   noch	   ein	   anderer	   zu	   diesem	   Zeitpunkt	   faktisch	   wissen	   kann,	   das	   die	  

bisherige	  Ordnung	  der	  Informationsgewinnung	  schlichtweg	  übersteigt.	  

I.9 Die	  verfeinerte	  Wahrnehmung	  und	  das	  Geheimnis	  des	  Spiegels	  

Nietzsche	  wird	   aber	   noch	   von	   ganz	   anderen	   Einflüssen	   affiziert,	   solchen,	   die	   urbanen	  

Philosophen	   von	   heute	   beinah	   fremd	   oder	   schlichtweg	   irrelevant	   geworden	   sind:	   den	  

Kräften	  und	  Stimmungen	  der	  Natur.	  Von	   seinem	  Freund	  Gersdorff	  wissen	  wir	  bereits,	  

dass	   die	   Gewitterstimmung	   Nietzsche	   in	   seinem	   musikalischen	   Spiel	   ungewöhnlich	  

steigern	  ließ.	  Gewitter	  und	  atmosphärische	  Schwankungen	  werden	  Zeit	  seines	  Lebens	  in	  

Nietzsche	   massive	   Reaktionen	   heraufrufen,	   seien	   es	   inspirativ	   produktive	   oder	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
206	  vgl.	  Goodman,	  Felicitas	  (1994):	  Die	  andere	  Wirklichkeit	  
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strapazierend	  destruktive.	  Nietzsche	  sucht	   später	   stets	  nach	   für	   ihn	  heilkräftigen	  oder	  

wenigstens	   gesundheitlich	   kompatiblen	   klimatischen	   Bedingungen:	   Seine	   Sensitivität	  

macht	   ihn	   zum	   dionysisch	   Rundreisenden	   in	   Europa	   –	   zwischen	   Deutschland,	   der	  

Schweiz,	   Italien	   und	   Frankreich,	   zwischen	  Hochgebirge	   und	  Meer.	   Beständige	  Wetter-‐

Umschläge,	   tägliche	  Gewitter	  und	  „Gewitter-‐Umwölkung“	  wie	   im	   italienischen	  Recoaro	  

lassen	   ihn	   ein	   „gemartertes	   Thier“	   werden. 207 	  Sein	   Spürsinn	   für	   atmosphärische	  

Aufladungen	   –	  wir	   kommen	   darauf	   in	   Kapitel	   VII.2	   genauer	   darauf	   zurück	   -‐	   führt	   ihn	  

1881	  zu	  der	  scherzhaften	  wie	  schmerzhaften	  Feststellung,	  er	  wäre	  als	  Exponat	   für	  die	  

Elektrizitätsausstellung	  in	  Paris	  geeignet.	  Es	  mag	  beruhigen,	  dass	  kein	  Schausteller	  auf	  

diese	   Idee	   verfiel	   –	   immerhin	   präsentierte	   man	   im	   19.	   Jahrhundert	   durchaus	   noch	  

menschliche	   Kuriosa	   -‐,	   denn	   kein	   Faraday-‐Käfig	   hätte	   Nietzsche	   vor	   seiner	  

Wahrnehmung	  und	  inneren	  Verstärkung	  der	  elektrischen	  Reizungen	  schützen	  können.	  	  	  

	  

In	  Schulpforta	  nimmt	  Nietzsche	  weitere	  Naturkräfte	  wahr,	  die	  seine	  Nerven	  affizieren.	  

Sein	   Bett	   im	   großen	   Schlafsaal	   ist	   so	   gestellt,	   dass	   das	  Mondlicht	   darauf	   fällt.	   Als	   15-‐

Jähriger	  vermerkt	  er	  sich	  hierzu:	   „Es	   ist	  dies	  ein	  ganz	  eigenthümliches	  Gefühl	  und	  mir	  

wird	   merkwürdig	   zu	   Muthe.	   Es	   ist	   ausgemacht,	   daß	   der	   Mond	   mit	   dem	   Geist	   des	  

Menschen	  correspondirt;	  die	  Nerven	  werden	  durch	  eine	  Mondnacht	  mehr	  aufgeregt,	  als	  

durch	   die	  wärmsten	   Strahlen	   der	   Sonne.	  Wer	   kennt	   nicht	   jenes	   liebliche	   Gedicht	   von	  

Heine:	   Die	   Lotusblume	   ?	   -‐	   “ 208 209 	  Mag	   sein,	   dass	   gerade	   Jugendliche	   solche	  

Korrespondenzen	   und	   Affektationen	   stärker	  wahrnehmen.	  Wo	   und	  wann	   immer	   aber	  

sich	  Nietzsche	  energetisiert	   fühlt,	  da	  setzt	  unmittelbar	  die	  produktive	  Kraft	  ein.	  Wie	  in	  

Heines	  Lotusblume	  erschließt	  auch	  er	  sich	  dem	  Mondenlicht,	  und	  empfängt	  so	  manches	  

Gedicht;	  dazu	  noch	  so	  manchen	  Inhalt,	  manche	  Idee,	  manche	  Melodie.	  Er	  ist	  nicht	  allein	  

zeugendes,	  schaffendes	  Prinzip:	  er	  ist	  wesentlich	  empfangendes.	  Als	  Elefantenweibchen	  

wird	   er	   einst	   seinen	   Zarathrustra	   gebären,	   in	   welchem	   sein	   Protagonist	   mit	  	  

Himmelskörpern	  ebenso	  wie	  mit	  den	  Abschnitten	  des	  Tageslaufs	  und	  allem	  ihm	  in	  der	  

Natur	   Begegnendem	   kommuniziert:	   allem	   kommt	   ein	   Sein,	   Wahrnehmung,	   Wissen,	  

Mitteilung	  und	  sein	  Platz	  in	  der	  Wechselwirkung	  mit	  dem	  großen	  Ganzen	  zu.	  Es	  ist	  mehr	  

als	  ein	  Pan-‐	  oder	  Kosmotheismus	  –	  es	  ist	  die	  respektvolle	  partnerschaftliche	  Koexistenz	  

von	  weisen	  Wesen.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
207	  KSB	  6,	  p.	  90,	  92	  	  	  	  	  
208	  BAW	  1,	  p.	  128	  
209	  Die	  Lotusblume:	  vgl.	  Heine,	  Heinrich	  (1841):	  Buch	  der	  Lieder,	  Lyrisches	  Intermezzo,	  p.	  113	  
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Wenn	  die	  Pfortenser	  Schüler	  zwischen	  4.00	  und	  5.00	  h	  in	  der	  Früh	  aufstehen,	  so	  bricht	  

im	  Sommer	  der	  Tag	  an.	  „Mir	  ist	  wenn	  ich	  in	  die	  purpur	  erglühende	  Morgensonne	  blicke	  

stets	  so	  unermesslich	  wohl;	  denn	  die	  flammende	  Tageskönigin	  übergiebt	  den	  jungen	  Tag	  

die	  Herrschaft	  aber	  wenn	  es	  Abend	  wird	  trauert	  meine	  Seele“210	  notiert	  sich	  Nietzsche.	  

Er	  kann	  die	  Gaben	  des	  überreichen	  Gestirns211	  als	  Beeinflussung	  des	  Gemüts	  spüren,	  er	  

ist	  sich	  des	  Austauschs	  mit	  den	  fernen	  Rhythmisierern	  der	  Zeit	  gewahr.	  Er	  spannt	  seine	  

Gedanken	   bereits	   sehr	   weit:	   „Ich	   betrachte	   immer	   im	   Geiste	   das	   unermeßliche	   All“	  

merkt	  er	  an,	  und	  stellt	  aus	  diesem	  Blickwinkel	  wiederum	  die	  Schönheit	  und	  Erhabenheit	  

der	  Erde	  heraus.212	  Die	  intensiven	  kosmischen	  Bilderwelten,	  die	  er	  sich	  hier	  erschließt,	  

auf	   die	   er	   sich	   als	   Mensch	   einlässt,	   werden	   später	   seine	   Erkenntnisse,	   sein	  

künstlerisches	   Schaffen	   wie	   auch	   die	   metaphorische	   Beschreibung	   seiner	  

freundschaftlichen	  Beziehungen	  anregen.213	  Sie	  werden	  aber	  zudem	  auch	  Vorboten	  der	  

neuen,	  freigeistigen,	  seltsamen	  und	  tollen	  Aufgabe214	  der	  Philosophie	  sein,	  die	  einst	  nicht	  

weniger	   	   fordern	   wird	   als	   dies:	   „Den	   Menschen	   nämlich	   zurückübersetzen	   in	   die	  

Natur“215 	  -‐	   	   ihn	   ohne	   Scham	   seine	   metaphysisch	   zurechtgeschneiderten	   Gewänder	  

ablegen	   zu	   lassen	   und	   ihm	   damit	   seine	   unverfälschte	   Stellung	   innerhalb	   des	   Ganzen	  

zuzuweisen.	   Seine	   Schrift	   Über	   Wahrheit	   und	   Lüge	   im	   außermoralischen	   Sinn	   wird	  

Nietzsche	   1873	   mit	   einer	   Fabel	   einleiten,	   die	   das	   weiteste	   kosmische	   Geschehen	  	  

umgreift:	  	  

„In	   irgend	   einem	   abgelegenen	   Winkel	   des	   in	   zahllosen	   Sonnensystemen	   flimmernd	  

ausgegossenen	  Weltalls	   gab	   es	   einmal	   ein	   Gestirn,	   auf	   dem	   kluge	   Thiere	   das	   Erkennen	  

erfanden.	   Es	  war	   die	   hochmüthigste	   und	   verlogenste	  Minute	   der	   „Weltgeschichte“:	   aber	  

doch	  nur	  eine	  Minute.	  Nach	  wenigen	  Athemzügen	  der	  Natur	  erstarrte	  das	  Gestirn,	  und	  die	  

klugen	  Thiere	  mussten	  sterben.	  -‐	  So	  könnte	  Jemand	  eine	  Fabel	  erfinden	  und	  würde	  doch	  

nicht	  genügend	  illustrirt	  haben,	  wie	  kläglich,	  wie	  schattenhaft	  und	  flüchtig,	  wie	  zwecklos	  

und	  beliebig	  sich	  der	  menschliche	  Intellekt	  innerhalb	  der	  Natur	  ausnimmt;“216	  	  

Die	  hier	  gewählte	  Bildersprache	  schöpft	  aus	  dem	  Terrain,	  das	  sich	  Nietzsche	  bereits	  in	  

den	  Pfortenser	   Jahren	  –	   eben	   in	  der	   geistigen	  Schau	  des	  unermesslichen	  Alls	   –	   für	  den	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
210	  BAW	  1,	  p.	  128	  
211	  vgl.	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  11	  	  
212	  BAW	  1,	  p.	  128	  
213	  Mit	  Wagner	  verbindet	  ihn	  die	  „Sternenfreundschaft“,	  Lou	  von	  Salomé	  fällt	  ihm	  „von	  den	  Sternen“	  zu.	  
214	  vgl.	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  169	  
215	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  169	  
216	  KSA	  1,	  WL,	  p.	  875	  
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Transport	   des	   von	   ihm	   Geschauten	   gewinnt.	   Eine	   solche	   dia-‐	   wie	   hyperchronale	  

Zusammenschau	   des	   universalen	   Geschehens	   bedarf	   im	   Empfänger	   einer	  

wohlgeformten	   inneren	   Abbildungsfläche.	   Nur	   so	   ist	   gewährleistet,	   dass	   Erkenntnisse	  

sich	  der	  Wahrnehmung	  erschließen	  und	  über	  die	  Beschreibung	  des	  Wahrgenommenen	  

im	  Adressaten	  der	  Botschaft	  ein	  ähnliches	  Wahrnehmungsfeld	  evozieren,	  das	  wiederum	  

mit	   der	   Erkenntnis	   in	   Resonanz	   tritt.	   Nietzsche	   bedient	   sich	   hier	   instinktiv	   eines	  

geistigen	   Mechanismus,	   dessen	   neurobiologische	   Referenzen	   heute	   Gegenstand	  

naturwissenschaftlicher	  Forschung	  sind.217	  	  

	  

Die	   Erlebniswelt	   der	   Kindheits-‐	   und	   Jugendjahre	   Nietzsches	   zeigt,	   dass	   er	   sich	   schon	  

früh	  einen	  weiten	  Horizont	  an	  sinnlichen	  und	  höher	  geleiteten	  Eindrücken	  erwirbt,	  die	  

ihm	   später	   zu	   geeigneten	   Mitteln	   werden,	   Entborgenes	   ans	   Licht	   allgemeiner	  

Anschauung	  zu	  befördern.	  Über	  diese	  Bildwelten	  –	  seine	  metaphorische	  Sprache	  –	  weiß	  

er	   seine	   Einsichten	   wie	   auch	   die	   perspektivische	   Mehrsichtigkeit	   zu	   übertragen.	  

Gänzlich	   falsch	  hingegen	  wäre	  es,	  den	   jungen	  Nietzsche	   lediglich	  als	   einen	   romantisch	  

sensiblen	  adoleszenten	   Jüngling	  zu	   sehen.	  Denn	  er	   ist	   jemand,	  der	  das	  Andere,	   der	  die	  

Aspekte	  des	  Draußen	  konzentriert	  in	  sich	  hereinzuholen	  versteht	  –	  ja	  es	  für	  bedeutsam	  

hält,	  diese	  seine	  Wahrnehmungen	  zu	  reflektieren	  und	  vordem:	  Reflexionsfläche	  sein	  zu	  

können.	  Diesen	  Spiegel-‐Aspekt	  seiner	  selbst	  wird	  er	  später	  auch	  an	  Dionysos,	  dem	  Genie	  

des	  Herzens	  loben,	  dem	  	  diese	  Fertigkeit	  eigen	  ist	  und	  der	  zu	  ihr	  zu	  verführen	  sucht:	  	  

„	   -‐	   das	  Genie	   des	  Herzens,	   das	   alles	   Laute	   und	   Selbstgefällige	   verstummen	  macht	   und	  

horchen	   lehrt,	  das	  die	   rauhen	  Seelen	  glättet	  und	   ihnen	  ein	  neues	  Verlangen	  zu	  kosten	  

giebt,	  -‐	  still	  zu	  liegen	  wie	  ein	  Spiegel,	  dass	  sich	  der	  tiefe	  Himmel	  auf	  ihnen	  spiegele	  -‐;“218	  	  

Hier	  trifft	  und	  verbindet	  sich	  auf	  ästhetischer	  Ebene	  die	  sinnliche	  mit	  der	  symbolischen	  

Kraft.	   Der	   Spiegel	   ist	   deren	   Medium,	   das	   es	   zu	   sein	   gilt.	   Es	   ist	   gewissermaßen	   ein	  

visueller	   und	   akustischer	   Spiegel	   zugleich.	   In	   einem	   solchen	   –	   stillen	   -‐	   Zustand	  

schmieden	   sich	  Metaphern,	   eines	   solchen	   stillen	   Zustands	   bedarf	   es,	   damit	   Gedanken	  

und	   Gedankenbilder	   jene	   Transmissionskraft	   gewinnen,	   um	   im	   Leser	   Resonanz	   zu	  

erzeugen.	   Die	   poetogene	   Dimension	   eröffnet	   sich	   aus	   dem	   Zusammenwirken	   von	  

Erkennen,	   Schaffen	   und	   Lieben,	   jener	   Triade,	   die	   uns	   im	   Prolog	   bereits	   begegnet	   ist.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
217	  vgl.	  dazu	  zB.	  die	  Forschungen	  zu	  Spiegelneuronen,	  in:	  Bauer,	  Joachim	  (2006):	  Warum	  ich	  fühle,	  was	  du	  
fühlst.	  Intuitive	  Kommunikation	  und	  das	  Geheimnis	  der	  Spiegelneurone,	  p.	  18	  ff.	  und	  p.167	  ff.	  
218	  KSA	   5,	   JGB,	   p.	   237	   	   Auch	   die	   bereits	   angesprochene	   seltsame	   Gabe	   Nietzsches,	   „glättend“	   auf	   die	  
Verhaltensweisen	  der	  in	  seinem	  direkten	  Umkreis	  Stehenden	  zu	  wirken,	  scheint	  hier	  durch.	  
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Hier,	   in	   seinen	   Jugenderlebnissen,	   in	   seinem	   Sich-‐formen	   während	   der	   Zeit	   des	  

Klostergymnasiums,	   tritt	   sie	   uns	   schlichtweg	   entgegen	   als	   Nietzsches	   philosophischer	  

Instinkt.	  Dieser	  Instinkt	  wird	  Nietzsche	  spielerisch	  auf	  den	  Weg	  locken	  wie	  auch	  sicher	  

leiten:	  um	  zu	  werden	  was	  er	  ist.219	  Auch	  um	  in	  die	  Welt	  zu	  bringen,	  was	  ihm	  aufgegeben	  

ist:	  eine	  ästhetische	  Weltkonzeption,	  jenseits	  von	  Gut	  und	  Böse,	  und	  ein	  darin	  wirkendes	  

Grundprinzip,	   dessen	   Kenntnis	   und	   Anwendung	   für	   das	   Fatum	   des	   Menschen	  

entscheidend	  ist.	  Es	  wird	  sich	  uns	   in	  den	  nächsten	  Kapiteln	  mehr	  und	  mehr	  enthüllen.	  

Noch	   findet	   sich	   der	   junge	   Friedrich	   Nietzsche	   auf	   einem	   anderen	  Weg,	   der	   von	   ihm	  

erwartet	  wird,	  der	  ihm	  aufgelastet	  ist:	  es	  gilt	  in	  die	  theologischen	  Fußstapfen	  des	  Vaters	  

zu	  treten.	  Doch	  Nietzsche	  spürt	  in	  sich	  ganz	  andere	  Gangarten;	  sein	  Instinkt	  drängt	  ihn	  

zu	   denkerischen	   Tanzschritten	   und	   Ausflügen	   ebenso	   wie	   zum	   empfangenden	  

Schweigen	  bei	  höchster	  Vigilanz.	  	  

I.10 Das	  Erwachen	  des	  philosophischen	  Instinkts	  	  

Der	   junge	  Nietzsche	   findet	   in	  Paul	  Deussen	   -‐	   ebenfalls	  Pastorensohn	  mit	   vorgeplanter	  

Theologenkarriere,	   ebenfalls	   einer	   der	   Klassenbesten	   -‐	   ab	   der	   Tertia	   einen	   Gefährten,	  

der	  ihm	  in	  puncto	  Virtuosität	  nahe	  kommt.	  Er	  versteht	  sich	  hervorragend	  auf	  Latein	  und	  

Griechisch,	   doch	   darüber	   hinaus	   beherrscht	   er	   ebenfalls	   die	   Kunst,	   die	  Nietzsche,	  wie	  

uns	   soeben	   begegnet	   ist,	   bereits	   seit	   Jugendjahren	   über	   alles	   schätzt:	   jene	   des	  

Schweigen-‐Könnens,	  des	  präsenten	  Spiegel-‐sein-‐Könnens.	  So	  erst	   findet	  die	   inspirative	  

Kraft	  den	  Raum	  für	  ihre	  Manifestation.	  Die	  Musen220	  –	  und	  seien	  die	  Inspiratoren	  auch	  

griechische	   Götter	   –	   verlangen	   nach	   schöpferischer	   Muße	   und	   Stille.	   Deussen	   und	   er	  

werden	   sich	   später	   auch	   als	   frei	   gewählte	   Aufgabe	   beim	   Examen	   für	   eine	  

wissenschaftliche	   Abhandlung	   in	   lateinischer	   Sprache	   entscheiden.	  Während	   Deussen	  

die	   religiösen	   Anschauungen	   Herodots	   untersucht,	   widmet	   sich	   Nietzsche	   der	  

literarischen	  Komposition	  der	  Gedichte	   aus	  dem	  Corpus	  Theognideum221.	  Mit	  Theognis	  

sollten	  sich	  Nietzsche	  schon	  früh	  die	  Wesenszüge	  der	  aristokratischen	  Moral	  –	  zunächst	  

in	  der	  philologischen	  Auseinandersetzung	   -‐	  erschließen;	  dass	  er	  selbst	  schon	  während	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
219	  vgl.	  den	  Titel	  von	  Nietzsches	  Autobiographie:	  Ecce	  Homo.	  Wie	  man	  wird,	  was	  man	  ist.	  
220	  Die	   9	  Musen	   sind	   Töchter	   des	   Zeus	  mit	  Mnemosyne,	   der	   Göttin	   der	   Erinnerung.	   Kalliope	  wird	   u.	   a.	  
Wissenschaft,	  Philosophie	  und	  Rhetorik	  zugeschrieben.	  
221	  vgl.	  BAW	  3,	  p.	  1	  ff.,	  p.	  69	  ff.	  
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seiner	  Schulzeit	  den	  Stil	  der	  esthloi,	  der	  Edlen,	  instinktiv	  in	  sich	  ausgeformt	  hat,	  mochte	  

ihm	  der	  Theognidische	  Spiegel	  nun	  zurückwerfen.	  

	  

Welche	  weiteren	  Reflexionen	  stellt	  der	  Spiegel	  Nietzsche	  als	  Pfortenser	  Gymnasiast	  an?	  

Zahlreiche	  Aufsätze	  weisen	  bereits	  auf	  jene	  philosophischen	  Grundfragen	  hinaus,	  die	  er	  

später	  in	  seinen	  Werken	  in	  artistischer	  Eleganz	  in	  Aphorismen,	  Abhandlungen	  und	  wie	  

auch	   in	   sein	   Ausnahme-‐Werk	  Also	   sprach	   Zarathustra	  verdichten	   wird.	   Der	   Bund	  mit	  

seinen	   Naumburger	   Freunden	   Krug	   und	   Pinder,	   die	   Germania,	   bei	   deren	  

Zusammenkünften	   Vorträge	   zu	   halten	   sind,	   bzw.	   allmonatlich	   die	   Abgabe	   von	  

literarischen	   oder	   musikalischen	  Werken	   oder	   Untersuchungen	   zu	   den	   ausgewählten	  

Themenkreisen	   ansteht,	   wird	   Nietzsche	   zu	   weiteren	   bemerkenswerten	   Leistungen	  

beflügeln.	  Es	  fehlt	  ihm	  dabei	  auch	  keineswegs	  an	  detaillierter	  und	  scharfzüngiger	  Kritik	  

an	  den	  Darbietungen	  seiner	  Freunde.	  Ziel	  der	  Germania	  ist	  es	  ja	  zumal,	  die	  Ausformung	  

ihrer	  Talente	  herauszufordern.	  Und	  dafür	  stellt	  Nietzsche	  hohe	  Anforderungen	  an	  sich	  

selbst:	   Neben	   seinen	   Dichtungen	   und	   Kompositionen,	   seinen	   Charakteristika	   über	  

historische	   Figuren,	   Künstler	   und	   Feldherren,	   sind	   es	   seine	  Aufsätze,	   die	   sich	   in	   ihrer	  

jeweiligen	   Eigenart	   auszeichnen.	   Geprägt	   von	   geschichtlichem	   Interesse	   tauchen	   sie	  

bereits	  tief	  in	  die	  Gründe	  und	  Abgründe	  philosophischen	  Denkens	  ein.	  Die	  Fragen,	  die	  er	  

stellt,	  werden	  heute,	  150	  Jahre	  später,	  teilweise	  an	  die	  Neurobiologie	  delegiert,	  weil	  der	  

ehemaligen	  Königsdisziplin	  Philosophie	  die	  Autorität	  und	  der	  frische	  Esprit	  des	  Denkens	  

bezüglich	   der	   großen	   Agenden	   abhanden	   zu	   kommen	   droht.	   Es	   sind	   die	   Fragen	   nach	  

Willensfreiheit	  und	  Fatum.	  –	  Konkret	  hat	  Nietzsche	  hier	  zwei	  Ausführungen	  vorgelegt:	  

den	  Germania	  Vortrag	  Fatum	  und	  Geschichte,	  den	  er	  anlässlich	  einer	  Synode	  im	  Frühjahr	  

1862	   hält	   (Germania-‐Synoden	   waren	   freilich	   nicht	   als	   kirchliche	   Versammlungen	  

angelegt,	   sondern	   bereits	   ausnehmend	   freidenkerischen	   Inhalts)	   und	   den	   darauf	  

folgenden	   Germania	   Aufsatz	  Willensfreiheit	   und	   Fatum.222	  Fatum	   und	   Geschichte	   leitet	  

der	  17-‐jährige	  Klosterschüler	  vor	  seinen	  Freunden	  lapidar	  ein:	  	  

„Wenn	   wir	   mit	   freiem,	   unbefangenem	   Blick	   die	   christliche	   Lehre	   und	  

Kirchengeschichte	   anschauen	   könnten,	   so	   würden	   wir	   manche	   den	   allgemeinen	   Ideen	  

widerstrebende	   Ansichten	   aussprechen	   müssen.	   Aber	   so,	   von	   unsern	   ersten	   Tagen	   an	  

eingeengt	   in	   das	   Joch	   der	   Gewohnheit	   und	   der	   Vorurtheile,	   durch	   die	   Eindrücke	   unsrer	  

Kindheit	   in	   der	   natürlichen	   Entwicklung	   unsers	   Geistes	   gehemmt	   und	   in	   der	   Bildung	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
222	  MusA,	  1,	  p.	  60	  -‐	  69	  	  
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unsres	  Temperaments	  bestimmt,	  glauben	  wir	  es	   fast	  als	  Vergehn	  betrachten	  zu	  müssen,	  

wenn	  wir	   einen	   freieren	  Standpunkt	  wählen,	  um	  von	  da	  aus	  ein	  unparteiisches	  und	  der	  

Zeit	  angemessenes	  Urtheil	  über	  Religion	  und	  Christenthum	  fällen	  zu	  können.“223	  

Was	  er	  hier	  als	  „das	  Joch	  der	  Gewohnheit	  und	  Vorurtheile“	  bezeichnet,	  wird	  er	  20	  Jahre	  

später	  in	  der	  ersten	  Rede	  des	  Zarathustra	  Von	  den	  drei	  Verwandlungen	  als	  Gleichnis	  auf	  

die	  metamorphotisch-‐evolutive	  Bewegung	  seiner	  Philosophie	  darbringen:	  Er	  wählt	  das	  

Kamel	   als	   Symbolon	   des	   tragsamen	   Geistes,	   der	   aufgeladen	   ist	   mit	   der	   Schwere	   der	  

christlichen	  Indoktrination	  und	  der	  ein	  „du	  sollst“	  in	  Bezug	  auf	  Sichtweise	  und	  Handeln	  

im	   Rahmen	   festgelegter	   Werte	   fordert;	   um	   diese	   Last	   abzuwerfen,	   gilt	   es	   die	  

Verwandlung	   in	   einen	   Werte	   niederreißenden	   und	   sich	   freien	   Blick	   verschaffenden	  

Löwen	   zu	   vollziehen,	   und	   schließlich	   zum	  Kind,	   das	   Unschuld	   ist	   „und	   Vergessen,	   ein	  

Neubeginnen,	  	  ein	  Spiel,	  ein	  aus	  sich	  rollendes	  Rad,	  eine	  erste	  Bewegung,	  ein	  heiliges	  Ja-‐

sagen.“224	  Diese	   Weltgewinnung,	   die	   dem	   Individuum	   aufgegeben	   ist,	   formt	   auch	   den	  

geschichtlichen	  Prozess.	  Dass	  er	  selbst	  es	  einst	  sein	  wird,	  der	  ganz	  maßgeblich	  auf	  den	  

geschichtlichen	  Prozess	   einwirkt,	   indem	  er	   das	   christliche	  Wertesystem	  aufbricht	   und	  

dessen	  Machtkalkül	  ans	  Licht	  bringt,	  mag	  in	  ihm	  schon	  als	  vage	  Ahnung	  aufblitzen.	  Denn	  

wiewohl	  er	  in	  seinem	  Germania-‐Vortrag	  gerade	  einmal	  vorsichtig	  mit	  dem	  Stadium	  des	  

Löwen	   kokettiert,	   der	   die	   gewohnten	   Werte	   niederreißt	   und	   relativiert,	   ist	   ihm	  

angesichts	   der	   „Autorität	   zweier	   Jahrtausende“	   die	   Tragweite	   eines	   solchen	  

Unternehmens	   bereits	   durchaus	   bewusst:	   „Ein	   solcher	   Versuch	   ist	   nicht	   das	   Werk	  

einiger	   Wochen,	   sondern	   eines	   Lebens.“225	  Der	   junge	   Klosterschüler,	   der	   auf	   seine	  

Theologenlaufbahn	  vorbereitet	  wird,	  spürt	  folglich	  eine	  hierzu	  ganz	  konträre	  Aufgabe	  in	  

sich,	   eine	   Aufgabe,	   die	   sich	   nicht	   nur	   mit	   den	   Gewohnheiten	   der	   letzten	   2000	   Jahre	  

anlegt	  und	  mit	  dem	  eigenen,	  durch	  die	  Erziehung	  vermittelten	  Weltbild,	  sondern	  er	  hat	  

bereits	  das	  Konstrukt	  des	  christlichen	  Machtapparats	  im	  Visier,	  wenngleich	  er	  sich	  auch	  

noch	  nicht	  als	  dessen	  Sprengmeister226	  gebärdet:	  

„es	  stehen	  noch	  grosse	  Umwälzungen	  bevor,	  wenn	  die	  Menge	  erst	  begriffen	  hat,	  dass	  

das	  ganze	  Christenthum	  sich	  auf	  Annahmen	  gründet;	  die	  Existenz	  Gottes,	  Unsterblichkeit,	  

Bibelautorität,	  Inspiration	  und	  anderes	  werden	  immer	  Probleme	  bleiben.	  Ich	  habe	  alles	  zu	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
223	  ebd.,	  p.	  60	  
224 	  KSA	   4,	   ZAR,	   p.	   31	   	   In	   der	   Schlussbetrachtung	   findet	   sich	   eine	   fundamentalere	   Deutung	   der	  
Gleichnisrede	  	  von	  Kamel,	  Löwe	  und	  Kind.	  
225	  MusA,	  1,	  p.	  60	  	  
226	  vgl.	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  365:	  „Ich	  bin	  kein	  Mensch,	  ich	  bin	  Dynamit.“	  
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leugnen	   versucht:	   o,	   niederreissen	   ist	   leicht,	   aber	   aufbauen!	   Und	   selbst	   niederreissen	  

scheint	   leichter,	   als	   es	   ist;	   wir	   sind	   durch	   die	   Eindrücke	   unsrer	   Kindheit,	   die	   Einflüsse	  

unsrer	   Eltern,	   unsrer	   Erziehung	   so	   in	   unserm	   Innersten	   bestimmt,	   dass	   jene	   tief	  

eingewurzelten	  Vorurtheile	  sich	  nicht	  so	  leicht	  durch	  Vernunftgründe	  oder	  blossen	  Willen	  

herausreissen	  lassen.	  Die	  Macht	  der	  Gewohnheit,	  das	  Bedürfnis	  nach	  Höherem,	  der	  Bruch	  

mit	   allem	   Bestehenden,	   Auflösung	   aller	   Formen	   der	   Gesellschaft,	   der	   Zweifel,	   ob	   nicht	  

zweitausend	   Jahre	  schon	  die	  Menschheit	  durch	  ein	  Trugbild	   irre	  geleitet,	  das	  Gefühl	  der	  

eignen	  Vermessenheit	  und	  Tollkühnheit:	  das	  alles	  kämpft	  einen	  unentschiedenen	  Kampf,	  

bis	  endlich	  schmerzliche	  Erfahrungen,	  traurige	  Ereignisse	  unser	  Herz	  wieder	  zu	  dem	  alten	  

Kinderglauben	   zurückführen.	   Den	   Eindruck	   aber	   zu	   beobachten,	   den	   solche	   Zweifel	   auf	  

das	  Gemüth	  machen,	  das	  muss	  einem	  Jedem	  ein	  Beitrag	  zu	  seiner	  eignen	  Kulturgeschichte	  

sein.“227	  

Nietzsches	   Selbstbeobachtungsgabe,	   die	   er	   hier	   für	   sein	   Denken	   kultiviert,	   die	   ihm	  

angesichts	   häretischer	   Überlegungen	   „das	   Gefühl	   der	   eignen	   Vermessenheit	   und	  

Tollkühnheit“	  verleiht,	  das	  Gewohntes	  aus	  den	  Angeln	  heben	  kann,	   lässt	  in	  ihm	  bereits	  

das	   Stadium	   des	   Löwen	   reifen.	  Wenn	   auch	   noch	   behutsam,	   so	   bereitet	   sich	   in	   seinen	  

Zweifeln	  am	  christlich	  moralischen	  Gefüge	  doch	  ein	  Angriff	  vor.	  1882	  wird	  dann	  seine	  

Tollkühnheit	   den	   Prozess	   des	   Schaffens	   beflügeln.	   Er	   wird	   sie	   dramatisieren	   und	   zur	  

Person	   gerinnen	   lassen:	   Seine	   Parabel	   vom	   tollen	  Menschen,	   der	   nach	   Gott	   sucht	   mit	  

seiner	  Laterne	  wie	  Diogenes	  einst	  nach	  dem	  Menschen	  suchte,	  kündet	  vom	  Tod	  Gottes,	  

von	  seinen	  Mördern,	  von	  der	  Rückbindung	  an	  ihn,	  der	  einst	  alles	  beseelte;	  und	  von	  den	  

Umstehenden,	   die	   auf	   die	   Frage,	   wohin	   denn	   Gott	   sei	   nur	   mehr	   zynisch	   und	  

desinteressiert	  antworten.	  Nietzsche	  weiß	  um	  die	  Detonationskraft	  seines	  Sprengsatzes	  

„Gott	   ist	   tot“,	   er	   weiß	   darum,	   dass	   er	   das	   Dynamit	   ist.228	  Diese	   Parabel	   vom	   tollen	  

Menschen	   schickt	   er	   eingebettet	   in	   seine	   Schrift	   Die	   fröhliche	   Wissenschaft	   an	   die	  

Nachgeborenen,	   zumal	   der	   tolle	   Mensch	   weiß,	   dass	   er	   „zu	   früh“	   kommt.229	  Erst	   aus	  

fernerer	   Perspektive	  wird	   die	   Trift	   in	   der	   geschichtlichen	   Bewegung	   sichtbar.	   Um	  die	  

Jahrtausendwende,	  da	  viele	  Kirchen	   in	  der	  Tat	  zu	  Grabmälern	  Gottes	  geworden	  sind230	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
227	  MusA,	  1,	  p.	  61,	  62	  	  
228	  vgl.	  KSA	  3,	  FW,	  p.	  480	  -‐	  482	  	  	  
229	  ebd.,	  p.	  481	  
230	  ebd.,	  p.	  482	  
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oder	  dem	  Krämergeist	   des	   letzten	  Menschen	   zu	   seinem	   „Glück“	   als	   Location	  dienen231,	  	  

wird	  auch	  sein	  Requiem	  zu	  hören	  sein:	  „Your	  God	  is	  Dead	  –	  And	  Noone	  Cares.“232	  

	  

Auffallend	   sind	   die	   Kraft	   und	   der	   Mut,	   mit	   denen	   der	   junge	   Nietzsche	   dieser	   Über-‐

Aufgabe	   entgegen	   zu	   gehen	   sich	   anschickt,	   und	   doch	   fügt	   sich	   dieser	   thymotische	  

Antrieb	   ganz	  natürlich	   in	   das	  Gesamtbild,	   das	   sich	   seinem	  Wesen	  bislang	   abgewinnen	  

ließ.	   Auf	   der	   anderen	   Seite	   ist	   es	   seine	   weite	   Schau,	   die	   er	   in	   seinen	   Überlegungen	  

aufmacht,	  und	  die	   seine	  Virtuosität	   zeigen,	   intellektuelle	  Standorte	  auf	   immer	  höherer	  

Ebene	   zu	   wählen.	   Nietzsches	   relativierender	   Blick	   auf	   das	   Christentum	   in	   Fatum	  und	  

Geschichte	  erstreckt	  sich	  auf	  die	  Moral	   insgesamt:	  „Sie	   ist	  die	  Summe	  aller	  Wahrheiten	  

für	  unsre	  Welt;	  möglich,	  dass	  sie	   in	  der	  unendlichen	  Welt	  nicht	  mehr	  bedeutet,	  als	  das	  

Ergebniss	   einer	   Geistesrichtung	   in	   der	   unsrigen“233	  merkt	   er	   an	   und	   fragt	   weiter,	   ob	  

nicht	   auch	   die	   Menschheit	   selbst	   nur	   eine	   Stufe	   im	  Werdenden	   sei,	   wiewohl	   er	   noch	  

nicht	  konkret	  etwas	  sie	  Überragendes	  antizipiert.	  Sodann	  nimmt	  er	  –	   in	  heraklitischer	  

Bewegung	  –	  eine	  immer	  weitere	  Perspektive	  ein:	  	  

„Hat	   dies	   ewige	   Werden	   nie	   ein	   Ende?	   Was	   sind	   die	   Triebfedern	   dieses	   grossen	  

Uhrwerks?	   Sie	   sind	   verborgen,	   aber	   sie	   sind	   dieselben	   in	   der	   grossen	   Uhr,	   die	   wir	  

Geschichte	   nennen.	   Das	   Zifferblatt	   sind	   die	   Ereignisse.	   Von	   Stunde	   zu	   Stunde	   rückt	   der	  

Zeiger	   weiter,	   um	   nach	   Zwölfen	   seinen	   Gang	   von	   Neuem	   anzufangen;	   eine	   neue	  

Weltperiode	  bricht	  an.“234	  

Heraklit,	  der	  einen	  „periodischen	  sich	  wiederholenden	  Weltuntergang“	  proklamiert	  und	  

ein	   „erneutes	   Hervorsteigen	   einer	   anderen	   Welt	   aus	   dem	   alles	   vernichtenden	  

Weltbrande“,235	  wie	   Nietzsche	   es	   später	   in	   seiner	   Beschäftigung	   mit	   den	   Anfängen	  

abendländischen	   Denkens	   in	   Die	   Philosophie	   im	   tragischen	   Zeitalter	   der	   Griechen	  

darstellen	  wird,	  mag	   auch	   schon	  den	   jungen	  Nietzsche	   zu	   seinen	  Vorstößen	   sich	  über	  

Zeit	   und	  Raum	   zu	   erheben	   beflügelt	   haben.	   Das	   Bild	   der	   Uhr	  mit	   den	   Ereignissen	   am	  

Zifferblatt	  sowie	  die	  mechanische	  Wiederholung	  des	  Ablaufs	  verweist	  bereits	  auf	  jenen	  –	  

ihn	   im	   August	   1881	   am	   See	   von	   Silvaplana	   bei	   einem	   „mächtigen	   pyramidal	  

aufgethürmten	   Block“	   mit	   inspirativer	   Gewalt	   packenden	   -‐	   Gedanken	   der	   Ewigen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
231	  vgl.	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  19	  
232	  vgl.	  diese	  Textzeile	  von	  NIN	  aus	  Heresy:	  Trent	  Reznor,	  Nine	  Inch	  Nails	  (1994):	  Album:	  „The	  Downward	  
Spiral“,	  Track:	  „Heresy“	  
233	  MusA,	  1,	  	  p.	  62	  	  
234	  ebd.	  62,	  63	  
235	  KSA	  1,	  PHG,	  p.	  829	  	  
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Wiederkunft	   des	   Gleichen.236 	  Nietzsche	   fragt	   hier	   aber	   nicht	   nur	   nach	   dem	   großen	  

Ganzen,	   sondern	   auch	   nach	   dem	   Einzelnen,	   dem	   Menschen,	   der	   in	   „den	   Kreisen	   der	  

Weltgeschichte“	   fortgerissen	   wird,	   sodass	   jener	   „Kampf	   des	   Einzelwillens	   mit	   dem	  

Gesammtwillen“	   entsteht,	   worin	   sich	   das	   Grundverhältnis	   von	   Fatum	   und	   Geschichte	  

auftut.237	  

„Was	   bestimmt	   unser	   Lebensglück?	   Haben	   wir	   es	   den	   Ereignissen	   zu	   danken,	   von	  

deren	   Wirbel	   wir	   fortgerissen	   werden?	   Oder	   ist	   nicht	   vielmehr	   unser	   Temperament	  

gleichsam	  der	  Farbenton	  aller	  Ereignisse?	  Tritt	  uns	  nicht	   alles	   im	  Spiegel	  unsrer	   eignen	  

Persönlichkeit	  entgegen?	  Und	  geben	  nicht	  die	  Ereignisse	  gleichsam	  nur	  die	  Tonart	  unsres	  

Geschickes	   an,	   während	   die	   Stärke	   und	   Schwäche,	   mit	   der	   es	   uns	   trifft,	   lediglich	   von	  

unserm	  Temperament	  abhängt?	  [...]	  

Was	   ist	   es,	   was	   die	   Seele	   so	   vieler	   Menschen	   mit	   Macht	   zu	   dem	   Gewöhnlichen	  

niederzieht	  und	  einen	  höhern	   Ideenaufflug	  so	  erschwert?	  Ein	   fatalistischer	  Schädel-‐	  und	  

Rückgratsbau,	  der	  Stand	  und	  die	  Natur	  ihrer	  Eltern,	  das	  Alltägliche	  ihrer	  Verhältnisse,	  das	  

Gemeine	  ihrer	  Umgebung,	  selbst	  das	  Eintönige	  ihrer	  Heimat.	  Wir	  sind	  beeinflusst	  worden,	  

ohne	  die	  Kraft	  zu	  einer	  Gegenwirkung	  in	  uns	  zu	  tragen,	  ohne	  selbst	  zu	  erkennen,	  dass	  wir	  

beeinflusst	   sind.	   Es	   ist	   ein	   schmerzliches	   Gefühl,	   seine	   Selbständigkeit	   in	   einem	  

unbewussten	   Annehmen	   von	   äussern	   Eindrücken	   aufgegeben,	   Fähigkeiten	   der	   Seele	  

durch	  die	  Macht	   der	  Gewohnheit	   erdrückt	   und	  wider	  Willen	  Keime	   zu	  Verwirrungen	   in	  

die	  Seele	  gegeben	  zu	  haben.	  

In	  höherm	  Massstabe	  finden	  wir	  dies	  alles	  in	  der	  Völkergeschichte	  wieder.	  Viele	  Völker,	  

von	   denselben	   Ereignissen	   getroffen,	   sind	   doch	   auf	   die	   verschiedenste	   Art	   beeinflusst	  

worden.“238	  

Nietzsches	  ordnende	  Beobachtungsgabe	  wie	  auch	  sein	  psychologischer	   Instinkt	  stellen	  

hier	  ein	  wichtiges	  Moment	  heraus:	  Der	  Umgang	  mit	  dem	  Fatum,	  mit	  den	  Ereignissen	  ist	  

es,	  wodurch	   das	   Lebensglück	   des	   Einzelnen	  wie	   auch	   der	   Völker	   bestimmt	   ist.	   Dieser	  

Umgang	  wiederum	  bestimmt	  sich	  durch	  das	  Temperament	  –	  und	  das	  Temperament	  ist	  

wesentlich	  dadurch	  bestimmt,	  was	  auf	  uns	  bislang	  wie	  Einfluss	  genommen	  und	  sich	  als	  

Geschichte	   manifestiert	   hat.	   Die	   Augenblicke	   der	   Entscheidung	   wie	   die	   Modi	   der	  

Reaktionen	   formen	   das	   Schicksal	   und	   zeitigen	   die	   künftigen	   Muster	   –	   aufgrund	   der	  

bisherigen.	   Wenn	   Nietzsche	   hier	   beklagt,	   dass	   die	   „Fähigkeiten	   der	   Seele	   durch	   die	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
236	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  335	  
237	  MusA,	  1,	  p.	  63	  
238	  ebd.,	  	  p.	  64,	  65	  
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Macht	   der	   Gewohnheit	   erdrückt“ 239 	  werden	   können,	   so	   wird	   er	   später	   in	   seiner	  

Philosophie	  das	  lehren,	  das	  dem	  ein	  Gegengewicht	  bietet,	  und	  das	  er	  seit	  Kindesbeinen	  

an	   gepflegt	   hat:	   in	   jeder	   Situation	   das	   erstarkende	  Moment	   für	   sich	   zu	   erkennen,	   das	  

Glück	   als	   Gefühl	   davon	   zu	   sehen,	   „dass	   die	   Macht	   	   w ä c h s t , 	   dass	   ein	   Widerstand	  

überwunden	  wird“240,	  wie	   er	   im	   letzten	   Jahr	   seines	   Schaffens,	   im	   Sommer	   1888	   noch	  

einmal	  mit	  allem	  Schwergewicht	   in	  Der	  Antichrist	   feststellt.	   Ja	  überhaupt	  avanciert	  das	  

selbstbestimmte	  Über-‐sich-‐hinauswachsen	  als	  Neuausrichtung	  des	  Menschen	  unter	  dem	  

Codewort	   Übermensch	   für	   Nietzsche	   zur	   Mission.	   Wenn	   der	   von	   ihm	   besonders	  

geschätzte	   amerikanische	   Philosoph	   Ralph	   Waldo	   Emerson,	   den	   Nietzsche	   bereits	  

während	  des	  Verfassens	  der	  Germania-‐Schriften	  liest,	  feststellt:	  „Des	  Menschen	  Mission	  

der	  Behüter	  seines	  Lebens“241,	  so	  weiß	  auch	  der	  Pforta-‐Gymnasiast	  bereits,	  dass	  er	  eine	  

Mission	  in	  sich	  trägt,	  dass	  dieses	  freie	  Denken,	  das	  er	  pflegt,	  und	  wofür	  er	  die	  richtigen	  

Fragen	  stellt,	  auf	  etwas	  zuläuft,	  das	  mitgeteilt	  werden	  will,	  und	  dass	  er	  für	  diese	  Aufgabe	  

an	  Stärke	  gewinnen	  muss.	  Dass	  er	  selbst	  es	  weder	  tradierten	  Gewohnheiten	  noch	  dem	  

protestantischen	  Glauben	  noch	  irgendwelchen	  politischen	  Ideen	  erlauben	  kann,	  auf	  ihn	  

Einfluss	   zu	   nehmen;	   dass	   er	   seine	   Reaktionen	   und	   Entscheidungen,	   sein	   Denken	   und	  

sein	   Schaffen	   nicht	   durch	  Manipulationen	   von	   außen	   beeinträchtigen	   lassen	   darf	   und	  

seine	   Gewohnheiten	   so	   auswählen	   muss,	   dass	   er	   sich	   Durchsetzungskraft	   gegen	  

Widerstände	  und	  ein	  fortwährendes	  Erstarken	  gewinnt.	  Dass,	  und	  darauf	  läuft	  es	  hinaus,	  

genau	  seine	  eigenste,	  präsente	  Reaktion	  ihm	  zur	  Gewohnheit	  wird,	  sich	  automatisiert	  –	  

und	   zu	   seinem	   Instinkt	   wird.	   Daraus	   wird	   sich	   der	   große	   Grundgedanke	   seiner	  

Philosophie	   –	   auch	   seiner	   Mission	   –	   speisen.	   Die	   Unvorhersehbarkeit	   nun,	   welche	  

Reaktion	   des	   Einzelnen	   oder	   eines	   Volkes	   auf	   die	   Umstände	   erfolgt,	   veranlasst	   den	  

jungen	   Nietzsche	   zunächst	   zu	   einer	   systemkritischen	   Bemerkung,	   um	   sich	   dann	   zu	  

einem	  bemerkenswerten	  „Ideenaufflug“242	  aufzuschwingen:	  

„Es	  ist	  deshalb	  Beschränktheit,	  der	  ganzen	  Menschheit	  irgend	  eine	  specielle	  Form	  des	  

Staates	   oder	   der	   Gesellschaft	   gleichsam	   mit	   Stereotypen	   aufdrucken	   zu	   wollen;	   alle	  

socialen	  und	  communistischen	  Ideen	  leiden	  an	  diesem	  Irrthum.	  Denn	  der	  Mensch	  ist	  nie	  

derselbe	   wieder;	   sobald	   es	   aber	   möglich	   wäre,	   durch	   einen	   starken	   Willen	   die	   ganze	  

Weltvergangenheit	  umzustürzen,	  sofort	  träten	  wir	  in	  die	  Reihe	  unabhängiger	  Götter,	  und	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
239	  s.o.	  
240	  KSA	  6,	  AC,	  p.	  170	  
241	  Emerson,	  Ralph	  Waldo	  (1992):	  Von	  der	  Schönheit	  des	  Guten,	  p.	  58	  
242	  s.o.	  
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Weltgeschichte	  hiesse	  dann	   für	  uns	  nichts	   als	   ein	   träumerisches	   Selbstentrücktsein;	   der	  

Vorhang	   fällt,	  und	  der	  Mensch	   findet	  sich	  wieder,	  wie	  ein	  Kind	  mit	  Welten	  spielend,	  wie	  

ein	  Kind,	  das	  beim	  Morgenglühn	  aufwacht	  und	  sich	  lachend	  die	  furchtbaren	  Träume	  von	  

der	  Stirne	  streicht.“243	  

Ein	  starker	  Wille,	  der	  die	  ganze	  Weltvergangenheit	  umstürzt	  -‐	  dieser	  mit	  dem	  höchsten	  

denkbaren	   subversiven	   Potential	   aufgeladene	   Gedanke	   geht	  weit	   über	   die	  Nihilierung	  

des	  Christentums	  hinaus.	  Er	  geht	  an	  die	  Substanz	  der	  Dinge.	  Er	  entzieht	  uns	  der	  Gründe	  

unseres	   Denkens	   und	   Handelns.	   Er	   ist	   die	   Test-‐Anordnung	   dessen,	   was	   geschehen	  

müsste,	   um	   wirklich	   von	   freiem	   Willen	   zu	   reden,	   jenseits	   der	   Abhängigkeit	   von	  

Glaubenssätzen	  jedweder	  Art.	  	  Wäre	  diese	  Test-‐Anordnung	  real	  möglich,	  wäre	  alles	  frei,	  

schweifend,	   ein	   „träumerisches	   Selbstentrücktsein“	   jenseits	   jeder	  Rückbindung	   an	   das	  

Vergangene,	  die	  Geschichte,	  so	  wären	  wir	  selbst	  „Spielbälle	  unsrer	  Phantasien“.244	  Dass	  

dieser	   Gedanke	   in	   Nietzsche	   auch	   weiterhin	   präsent	   bleibt,	   zeigt	   sich	   im	   3.	   Teil	   des	  

Zarathustra,	   wo	   dieser	   die	   Aufmerksamkeit	   des	   Menschen	   von	   der	   Herkunft	   zur	  

Hinkunft	  wendet:	   der	  Rückbindung	   an	  die	  Vergangenheit	   setzt	   er	   eine	  Vorbindung	   an	  

die	  Zukunft	  entgegen	  und	  fordert,	  dass	  alles	  Vergangene	  zu	  erlösen	  sei.245	  Erlösen	  kann	  

nur	  der	  schaffende	  Wille,	  der	  allem	  ein	  heiliges	  Ja	  darbringt,	  der	  will,	  was	  geschehen	  ist	  

und	  was	  geschieht.	  Den	  freien	  Willen	  schlechthin	  hingegen	  wird	  Nietzsche	  leugnen,	  was	  

ihn	  mit	   Spinoza	   eint.246	  Welchen	   Schluss	   aber	   zieht	   der	   Pfortenser	   Schüler	   aus	   seiner	  

radikalen	  Versuchsanordnung?	  Er	  ortet	  die	  Interdependenz	  mit	  der	  Gegenkraft:	  „Fatum	  

ist	   die	   unendliche	   Kraft	   des	  Widerstandes	   gegen	   den	   freien	  Willen;	   freier	  Wille	   ohne	  

Fatum	  ist	  eben	  so	  wenig	  denkbar,	  wie	  Geist	  ohne	  Reelles,	  Gutes	  ohne	  Böses.	  Denn	  erst	  

der	  Gegensatz	  macht	  die	  Eigenschaft.“247	  

	  

Nietzsche	   geht	   also	   auf	   die	   Frage	   nach	   dem	   Determinismus	   ein,	   indem	   er	   ein	  

Kräfteparallelogramm	  mit	  dem	   freien	  Willen	  zeichnet;	  denn	  wären	  es	  auf	  der	  anderen	  

Seite	  nur	  die	  Ereignisse,	  welche	  die	  Ereignisse	  bestimmten,	  so	  wäre	  der	  Mensch	  nichts	  

mehr	  als	  ein	  „Spielball	  dunkel	  wirkender	  Kräfte,	  unverantwortlich	  für	  seine	  Fehler“,	  	  und	  

glücklich,	   „wenn	  er	  seine	  Lage	  nicht	  durchschaut“.248	  Noch	  klarer	  wird	  er	  es	   in	  seinem	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
243	  MusA,	  1,	  p.	  65	  
244	  ebd.	  
245	  vgl.	  KSA	  4,	  ZAR,	  	  p.	  255	  	  	  	  	  
246	  vgl.	  KSB	  6,	  p.	  111	  
247	  MusA,	  1,	  p.	  65	  
248	  ebd.,	  p.	  65,	  	  66	  
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nachfolgenden	  Germania-‐Aufsatz	  Willensfreiheit	  und	  Fatum	  auf	  den	  Punkt	  bringen.	  Hier	  

holt	   ihn	   zunächst	   das	   heraklitische	   Denken	   ein,	   dass	   alles	   auch	   immer	   das	  

Gegensätzliche	   in	   sich	   trage:	   „Vielleicht	   ist	   in	   ähnlicher	   Weise,	   wie	   der	   Geist	   nur	   die	  

unendlich	  kleinste	  Substanz,	  das	  Gute	  nur	  die	  subtilste	  Entwicklung	  des	  Bösen	  aus	  sich	  

heraus	   sein	  kann,	  der	   freie	  Wille	  nichts	   als	  die	  höchste	  Potenz	  des	  Fatums“249	  fragt	   er	  

sich	   und	   spekuliert	   abschießend,	   ob	   es	   nicht	   höhere	   Prinzipien	   gäbe,	   „vor	   denen	   alle	  

Unterschiede	   in	   eine	   grosse	   Einheitlichkeit	   zusammenfliessen,	   vor	   denen	   alles	  

Entwicklung,	   Stufenfolge	   ist,	   alles	   einem	   ungeheuren	   Ozeane	   zuströmt,	   wo	   sich	   alle	  

Entwicklungshebel	  der	  Welt	  wiederfinden,	  vereinigt,	  verschmolzen,	  all-‐eins.	  -‐	  “250	  

	  

Bemerkenswert	   erscheint	   hier,	   dass	   Nietzsche	   immer	   weiter	   aufsteigt	   in	   den	  

Standpunkten	   der	  Betrachtung,	   bis	   er	   letztlich	   jene	   höchste	  Über-‐Sicht	   anpeilt,	   jedoch	  

noch	  nicht	  einnimmt.	  Später	  wird	  er	  eine	  solche	  Aszendenz	  der	  philosophischen	  Schau	  

in	  seinen	  Vorsokratiker-‐Ausführungen	  aufzeigen,	  und	  die	  Position	  Anaximanders	  bereits	  

als	   superlunar251 	  orten,	   über	   der	   jedoch	   eine	   weitere	   existiert,	   die	   wir	   folglich	   als	  

supersolar252	  bezeichnen	  dürfen:	  deren	  Eroberung	  misst	  er	  unter	  allen	  antiken	  Denkern	  

allein	  Heraklit	  zu,	  von	   ihr	  aus	   ist	  erst	  die	  Kontuition253,	  die	   trans-‐	  und	  supertemporale	  

Zusammenschau	   des	   Weltganzen,	   möglich.	   Ein	   Weltganzes,	   ein	   Kosmos,	   der	   durch	  

fortwährendes	   Ringen	   der	   Kräfte	   auf	   den	   unterschiedlichen	   Ebenen	   und	   der	   Ebenen	  

miteinander	   bestimmt	   ist,	   und	   doch	   in	   dem	   ewigen	   Wettstreit	   das	   Fundament	   einer	  

„Kosmodicee“	  bildet.254	  Diese	  Kosmodizee	  wird	  später	  ästhetisch	  konnotiert	  sein.	  Auch	  

Nietzsches	   eigenes	   kosmologisches	   Bild	   der	   Ewigen	   Wiederkunft	   des	   Gleichen,	   deren	  

Symbol	  des	  Ringes	  die	  irreversible	  Zeit	  mit	  der	  reversiblen	  in	  eins	  fließen	  lässt,	  legt	  sich	  

ihm	  in	  einem	  kontuitiven	  Augenblick	  offen:	  Für	  diesen	  Καιρός	  begibt	  er	  sich	   immerhin	  

auf	  eine	  Höhe	  von	  „6000	  Fuss	  über	  dem	  Meere	  und	  viel	  höher	  über	  allen	  menschlichen	  

Dingen“.255	  Von	   diesem	   alles	   überragendem	   Aussichtspunkt	   aus	   –	   die	   Spanier	   nennen	  

einen	   Aussichtspunkt	   Mirador,	   was	   hier	   trefflich	   scheint	   -‐	   zeigt	   sich	   ihm	   diese	  

Erkenntnis	   1881	   „erfüllt	   von	   einem	   neuen	   Blick,	   den	   ich	   vor	   allen	   Menschen	   voraus	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
249	  ebd.,	  p.	  66	  
250	  ebd.,	  p.	  66	  
251	  vgl.	   KSA	   1,	   PHG,	   p.	   820	   	   Nietzsche	   redet	   hier	   vom	   „superlunarischen	  Aufschwung“	   des	  Denkens	   des	  
Anaximander	  in	  seine	  eigene	  Sphäre.	  
252	  vgl.	  Aris,	  Ulrike	  (1999):	  Keine	  Schönheit	  ohne	  Gefahr,	  p.	  93,	  93	  
253	  vgl.	  KSA	  1,	  PHG,	  p.	  830	  
254	  vgl.	  ebd.,	  p.	  825	  
255	  KSB	  6,	  p.	  444	  	  	  
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habe“.256	  In	   Fatum	   und	   Geschichte	   macht	   sich	   bereits	   das	   Aufblitzen	   einer	   Ahnung,	  

Einsicht	   in	   die	   höheren	   Zusammenhänge	   zu	   erlangen,	   bemerkbar.	  Die	   Tatsache	   allein,	  

dass	   sich	   ein	   17-‐Jähriger	   diesem	   Themenkreis	   stellt	   und	   versucht,	   kühne	  

Testanordnungen	   zu	   setzen	   und	   immer	   höhere	  Abstraktionsebenen	   einzunehmen,	   um	  

seinen	   Wahrheitsweg	   zu	   finden,	   mag	   seinen	   Willen	   zur	   Ausformung	   seiner	  

Ausnahmebegabung	   dokumentieren.	   Dennoch	  wirkt	   dieser	  Germania	   Vortrag	   eher	   als	  

Vorstudie	   zu	   jenem	   darauf	   folgenden	   Germania	   Aufsatz,	   in	   welchem	   er	   während	   der	  

Osterferien	   1882	   das	   Kernthema	   noch	   einmal	   aufnimmt	   und	   jetzt	   mit	   Klarheit	   und	  

Stringenz	  das	   ihn	  wesentlich	   interessierende	  Spannungsfeld	  skizziert	  –	   jenes	  zwischen	  

Willensfreiheit	  und	  Fatum.257	  	  	  

	  

In	  Willensfreiheit	  und	  Fatum	  korreliert	  Nietzsche	  zunächst	  die	  Freiheit	  des	  Willens	  der	  

Freiheit	   des	   Gedankens	   –	   ebenso	   wie	   letzterer	   an	   den	   zuvor	   gewonnenen	   Ideenkreis	  

gebunden	   ist	   und	   sich	   nur	   innerhalb	   dessen	   steigern	   kann,	   aber	   allein	   an	   äußere	  

Grenzen	  wie	  den	  „Bau	  des	  Gehirns“	  258	  gebunden	  ist,	  so	  ist	  auch	  der	  Wille	  nur	  innerhalb	  

gegebener	  Limits	  steigerbar.	  Sobald	  allerdings	  der	  Übergang	  aus	  der	  kognitiven	  Sphäre	  

hin	   zum	   Handeln	   sich	   vollziehen	   soll,	   tut	   sich	   das	   bereits	   in	   Fatum	   und	   Geschichte	  

vorgestellte	  Kräfteverhältnis	  auf:	  	  	  

„Etwas	   anderes	   ist	   es,	   den	  Willen	   in’s	   Werk	   zu	   setzen;	   das	   Vermögen	   hiezu	   ist	   uns	  

fatalistisch	   zugemessen.	   –	   Indem	   das	   Fatum	   dem	   Menschen	   im	   Spiegel	   seiner	   eignen	  

Persönlichkeit	   erscheint,	   sind	   individuelle	  Willensfreiheit	   und	   individuelles	   Fatum	   zwei	  

sich	  gewachsene	  Gegner.“259	  	  

Denjenen	   Völkern,	   die	   an	   ein	   Fatum	   glauben,	   misst	   der	   junge	   Nietzsche	   auch	   eine	  

stärkere	  Willenskraft	  zu;	  ein	  passives	  Ergeben	  an	  die	  Umstände	  hingegen	  aus	  „verkehrt	  

aufgefassten	   christlichen	   Sätzen“	   hält	   davon	   ab,	   „dem	   Geschick	   mit	   Entschiedenheit	  

entgegen	  zu	  treten“.260	  Er	  definiert	  das	  Fatum,	  das	  zunächst	  mächtiger	  erscheint	  als	  der	  

freie	  Wille,	  als	  „Kraft	  ohne	  Stoff“,	  da	  es	  jedoch	  für	  das	  Individuum	  nur	  ein	  individuelles	  

Schicksal	   gibt,	   nämlich	   die	   Kette	   von	   Ereignissen,	   die	   es	   geschaffen	   hat	   und	   schafft,	  

werden	   überhaupt	   die	   „Ereignisse,	   wie	   sie	   den	   Menschen	   treffen,	   von	   ihm	   selbst	  
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257	  MusA,	  1,	  p.	  67	  ff.	  
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bewusst	   oder	   unbewusst	   veranlasst“	   und	  müssen	   ihm	   darob	   „passen“.261	  –	   Hier	  muss	  

also	  bereits	  passen	  was	  es	  später	  -‐	  per	  amor	  fati	  -‐	  zu	  lieben	  gilt.	  Daraus	  folgt:	  Die	  integre	  

Akzeptanz	   der	   Umstände	   ist	   die	   Vorstufe	   für	   die	   Liebe	   zum	   Schicksal.	   Nietzsche	   fragt	  

nun	  weiter,	  ob	  man	  nicht	  „seit	  Ewigkeit	  schon	  mit	  Bewusstsein	  gehandelt	  habe“,	  zumal	  

an	   die	   Unsterblichkeit	   der	   Seele	   zu	   glauben	   deren	   Präexistenz	   voraussetzt.262 	  Das	  

bedeutet	   auch,	   „seit	   Ewigkeit“	   Verantwortung	   für	   sein	   Fatum	   zu	   tragen.	   Sowohl	   das	  

Platonische	   Konzept	   der	   Seelenwanderung	   als	   auch	   das	   hinduistische	   des	   Karma-‐

Prinzips	  scheinen	  hier	  durch.	  Der	  junge	  Nietzsche	  verweist	  hier	  dezidiert	  auf	  die	  Lehre	  

der	  Hindus	  und	  setzt	  Karma	  mit	  Fatum	  gleich:	  „Der	  Hindu	  sagt:	  Fatum	  ist	  nichts	  als	  die	  

Thaten,	   die	   wir	   in	   einem	   früheren	   Zustande	   unseres	   Seins	   begangen	   haben.“ 263	  

Überhaupt	   fragt	  er	   sich,	  ob	  nicht	   „unsre	  Handlungen	   immer	   im	  Verhältniss	  zu	  unserm	  

Bewusstsein	  stehn“,	  ob	  nicht	  jeder	  Ton,	  der	  uns	  berührt,	  die	  entsprechende	  Saite	  in	  uns	  

voraussetzt;	  mit	  Emerson	  stellt	  er	  heraus:	  „Immer	  ist	  der	  Gedanke	  vereint	  mit	  dem	  Ding,	  

das	   als	   sein	  Ausdruck	   erscheint.“264	  Hier	   zeigt	   sich	   deutlich,	  welches	  Gewicht	   auf	   dem	  

Handeln	   liegt,	  welcher	   Impetus	  zur	  Ausformung	  des	  Bewusstseins	  gefordert	   ist,	  da	  die	  

bewusstseinsabhängigen	  Handlungen	  wiederum	  das	  Fatum	  formen.	  Das	  Schwergewicht	  

der	  Ewigen	  Wiederkunft	  des	  Gleichen,	   die	   allen	  Handlungen	   jenes	   „ja“	   abfordert,	   sie	   in	  

alle	   Ewigkeit	   wieder	   zu	   wollen,	   wird	   er	   erst	   20	   Jahre	   später	   postulieren.	   Nietzsche	  

präzisiert	  nun	  die	  Beziehung	  zwischen	  Willensfreiheit	  und	  Fatum:	  	  

„Freier	  Wille	   ist	   ebenso	   nur	   ein	   Abstraktum	   und	   bedeutet	   die	   Fähigkeit,	   bewusst	   zu	  

handeln,	   während	   wir	   unter	   Fatum	   das	   Princip	   verstehn,	   das	   uns	   beim	   unbewussten	  

Handeln	  leitet.	  Handeln	  an	  und	  für	  sich	  drückt	  immer	  zugleich	  auch	  eine	  Seelenthätigkeit	  

aus,	   eine	   Willensrichtung,	   die	   wir	   selbst	   noch	   nicht	   als	   Objekt	   in	   das	   Auge	   zu	   fassen	  

brauchen.	   Bei	   bewusstem	   Handeln	   können	   wir	   uns	   ebenso	   sehr	   von	   Eindrücken	   leiten	  

lassen,	   wie	   beim	   unbewussten,	   aber	   auch	   ebenso	   wenig.	   Man	   sagt	   öfters	   bei	   einer	  

glücklichen	  That:	  das	  habe	  ich	  zufällig	  so	  getroffen.	  Das	  braucht	  keineswegs	  immer	  wahr	  

zu	  sein.	  Die	  Seelenthätigkeit	  dauert	   fort	  und	  [wirkt]	  ebenso	  ungeschwächt,	  wenn	  wir	  sie	  

auch	  nicht	  mit	  unsern	  geistigen	  Augen	  betrachten.“265	  

Bewusstes	  und	  Unbewusstes	  erfahren	  hier	  im	  Handeln	  eine	  Relativierung,	  ein	  paradoxes	  

Zugleich	  tut	  sich	  auf;	  es	  mögen	  sich	  Übergewichte	  in	  die	  ein	  oder	  andere	  Richtung	  dem	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
261	  ebd.,	  p.	  68	  	  
262	  ebd.	  
263	  ebd.	  
264	  ebd.,	  p.	  68	  
265	  ebd.,	  p.	  68,	  69	  	  ([wirkt]:	  Ergänzung	  U.A.)	  
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Verstand	   und	   der	   Wahrnehmung	   zeigen,	   und	   doch	   trifft	   dies	   keine	   Entscheidung	  

darüber,	   wie	   bewusst	   oder	   unbewusst	   eine	   Tat	   gesetzt	   wurde.	   Auch	   begegnen	   wir	  

bereits	  dem	  Vorschein	  des	  Instinkts,	  auf	  den	  er	  in	  Ecce	  Homo	  das	  Hauptaugenmerk	  legen	  

wird,	  und	  dem	  sich	  diese	  Untersuchung	  ab	  Kapitel	   II	  widmen	  wird.	  Was	  aber	  umfasst	  

nun	  die	  beiden	  Bewusstseinsqualitäten,	  worin	  sind	  Fatum	  und	  freier	  Willen	  geeint?	  Hier	  

folgt	   ein	   bemerkenswerter	   Gedankensprung	   über	   die	   Vorarbeit	   von	   Fatum	   und	  

Geschichte	  hinaus:	  Strömen	  dort	  noch	  die	  abstrakten	  Kräfte	  Willensfreiheit	  und	  Fatum	  

einem	   „ungeheuren	   Ozeane	   zu“,	   	   der	   die	   Entwicklungshebel	   birgt	   und	   in	   dem	   alles	  

„verschmolzen,	  all-‐eins“	  ist,266	  so	  „verschwimmen“	  hier	  die	  beiden	  Begriffe	  zu	  „der	  Idee	  

der	  Individualität“267.	  Die	  „Idee	  der	  Individualität“	  spannt	  nun	  das	  Kräfteparallelogramm	  

aus	  Fatum	  und	  Willensfreiheit	  auf,	  dessen	  Kräfte	  einander	  gewachsen	  sein	  müssen	  und	  

dessen	   resultierender	   Vektor	   die	   individuelle	   Entwicklung	   zeitigt.	   Die	   Intensität	   der	  

Individualität	   wiederum	   ist	   bestimmt	   durch	   die	   Bildung	   sowie	   das	   Repertoire	   der	  

inneren	   Abbildungsflächen	   und	   Reaktionsmuster	   für	   die	   äußeren	   Eindrücke,	   mithin	  

durch	  die	  Ausformung	  und	  Ausdifferenzierung	  ihrer	  Kraftkomponenten.268	  

„Je	  mehr	   sich	   die	   Dinge	   vom	  Unorganischen	   entfernen	   und	   je	  mehr	   sich	   die	   Bildung	  

erweitert,	   um	   so	   hervortretender	   wird	   die	   Individualität,	   um	   so	   mannigfaltiger	   ihre	  

Eigenschaften.	  Selbstthätige,	  innere	  Kraft	  und	  äussere	  Eindrücke,	  ihre	  Entwicklungshebel,	  

was	  sind	  sie	  anders	  als	  Willensfreiheit	  und	  Fatum?	  

In	   der	   Willensfreiheit	   liegt	   für	   das	   Individuum	   das	   Princip	   der	   Absonderung,	   der	  

Lostrennung	   vom	   Ganzen,	   der	   absoluten	   Unbeschränktheit;	   das	   Fatum	   aber	   setzt	   den	  

Menschen	   wieder	   in	   organische	   Verbindung	   mit	   der	   Gesammtentwicklung;	   [..]	  die	  

fatumlose,	   absolute	   Willensfreiheit	   würde	   den	   Menschen	   zum	   Gott	   machen,	   das	  

fatalistische	  Princip	  zu	  einem	  Automaten.-‐“269	  

In	  diesem	  Bild	  also	  drückt	  der	  junge	  Nietzsche	  in	  seinem	  auf	  prägnante	  Höhe	  gebrachten	  

Schlusswort	   die	   Stellung	   des	   Menschen	   in	   der	   Welt	   aus:	   All	   sein	   Handeln	   geschieht	  

immer	   schon	   im	   Spannungsfeld	   zwischen	   Willensfreiheit	   und	   Fatum,	   zwischen	  

Absonderung	   und	   Gesamtentwicklung,	   zwischen	   Gott-‐sein	   und	   Automat-‐sein.	   Der	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
266	  ebd.,	  p.	  66	  (s.o.)	  
267	  ebd.,	  p.	  69	  
268	  Der	   Gehirnforscher	   Wolf	   Singer	   sieht	   grundlegend	   eine	   „evolutionsbiologische	   Evidenz	   einer	   engen	  
Korrelation	  zwischen	  dem	  Differenziertheitsgrad	  von	  Gehirnen	  und	  ihren	  kognitiven	  Leistungen“.	   	  
Singer,	  Wolf,	  „Keiner	  kann	  anders	  als	  er	  ist“,	  FAZ,	  8.	  Jan.	  2004	  
http://www.faz.net/s/Rub117C535CDF414415BB243B181B8B60AE/Doc~ED9866B74F679457B89BAA
0808BEA0C9F~ATpl~Ecommon~Scontent.html	  	  abgerufen	  am	  9.8.2009	  
269	  MusA,	  1,	  p.	  69	  
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Mensch	  als	  göttlicher	  Automat,	  als	  automatisch	  handelnder	  Gott?270	  Zuvor	  hat	  Nietzsche	  

bereits	  herausgestellt,	  dass,	   sobald	  es	  um	  das	   Individuum	  und	  nicht	  um	  die	   Idee	  gehe,	  

sowohl	  der	  freie	  Wille	  einer	  Begrenzung	  unterliegt,	  als	  auch	  die	  Einwirkung	  des	  Fatums,	  

zu	  dem	   im	  Menschen	   erst	   die	  entsprechenden	  Saiten	   angelegt	   sein	  müssen.271	  Es	   lohnt	  

sich,	   hier	   den	   Begriff	   des	   Automaten	   näher	   zu	   betrachten:	   Denn	   automatos	   bedeutet	  

ursprünglich	  „von	  selbst,	  von	  sich	  aus“272,	  worin	  sich	  widerspiegelt,	  worauf	  es	  Nietzsche	  

ankommt:	   dass	   der	  Mensch	   selbst	   bewusst	   oder	   unbewusst	   die	   Ereignisse	   schafft,	   die	  

sein	  individuelles	  Fatum	  bestimmen.	  Es	  ist	  also	  angebracht	  diesen	  Automaten	  im	  Sinne	  

einer	  selbstlernenden	  Maschine	  zu	  sehen,	  die	  aufgrund	  der	  integralen	  Zusammenschau	  

und	  dem	  Integral	  der	  Bewertung	  des	  Bisherigen	  den	  nächsten	  Schritt	  setzt.	  	  

	  

„Keiner	   kann	   anders,	   als	   er	   ist“	   diagnostiziert	   auch	  Wolf	   Singer,	   der	   in	   der	  modernen	  

Gehirnforschung	  die	  Determiniertheit	  der	  neuronalen	  Aktivitäten	  ausweist,	  der	  das	  Ich	  

folglich	   lediglich	   als	   emergente	   Funktion	   des	   Gesamtsystems	   sieht	   und	   damit	  wie	   der	  

junge	  Nietzsche	  die	  Äußerung	  eines	  gänzlich	  freien	  Willens	  (den	  Singer	  lediglich	  als	  ein	  

„gutes	   Gefühl“	   betrachtet)	   immer	   schon	   durch	   die	   selbst	   geschaffene	   Ereigniskette	  

bestimmt	   sieht.	   273 	  Dabei	   ist	   jedoch,	   wie	   Singer	   angibt,	   zu	   bedenken,	   dass	   auch	  

deterministische	  Systeme	  offen	  und	  kreativ	   sind,	  dass	   sie	   „Neues	   in	  die	  Welt	  bringen“	  

können.274	  

	  

Dennoch,	   gegenläufig	   zu	   seiner	   bemerkenswerten	   Intuition	   aufseiten	   des	   Fatums	  

postuliert	   Nietzsche	   –	   vordergründig	   in	   Opposition	   zu	   heutigen	   Gehirnforschern	   -‐	   am	  

Ende	   seines	   Aufsatzes	   sehr	   wohl	   eine	   „<s>elbstthätige,	   innere	   Kraft“,	   die	   den	   freien	  

Willen	   repräsentiert;	   sobald	   dieser	   aber	   „in’s	   Werk“	   gesetzt	   wird,	   erfahren	   wir	  

vorausschickend,	   ist	   „das	   Vermögen	   hiezu“	   bereits	   „fatalistisch	   zugemessen“.275	  Genau	  

jene	  selbsttätige	  innere	  Kraft,	  jene	  Beeinflussungs-‐	  und	  Kreativkraft	  (die	  allerdings,	  wie	  

wir	   noch	   erfahren	   werden,	   auch	   gehackt	   resp.	   korrumpiert	   werden	   kann),	   jene	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
270	  Es	  wird	  sich	  uns	  in	  den	  nächsten	  Kapiteln	  darlegen,	  inwieweit	  es	  Nietzsche	  gerade	  um	  die	  Beschickung	  
dieser	  „Automatisierung“	  geht.	  
271	  MusA,	  1,	  p.	  68	  
272	  Langenscheidts	  Taschenwörterbuch	  Altgriechisch-‐Deutsch	  (1990),	  p.	  86	  
273	  Singer,	  Wolf,	   "Der	   freie	  Wille	   ist	   nur	   ein	   gutes	   Gefühl."	   Hirnforschung	   und	   Philosophie	   Süddeutsche	  
Zeitung,	   25.04.2006.	   http://www.sueddeutsche.de/wissen/668/317542/text/16/	   	   abgerufen	   am	  
9.8.2009	  
274	  ebd.	  
275	  MusA,	  1,	  	  p.	  67	  -‐	  69	  
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Potentatin	   und	   Anfacherin	   der	   Selbststeigerung	   wird	   es	   sein,	   welcher	   er	   in	   seinem	  

Spätwerk	  den	  Großentwurf	  des	  Willens	  zur	  Macht	  widmet.	  Aufseiten	  der	  Zuteilung	  des	  

Fatums	   gibt	   die	   Ewige	  Wiederkunft	   des	   Gleichen	   das	   Geschick	   vor.	   Im	   Spannungsfeld	  

dieser	  beiden	  zentralen	  Konzepte	  –	   jenem	  vitalitätsfördernden,	   lebenspraktischen	  und	  

jenem	  determinierten,	  mystischen	  Gedankenexperiment	  -‐	  	  wächst	  der	  Mensch.	  Wird	  der	  

Automat	   technisch	   definiert	   als	   eine	   „Vorrichtung,	   die	   nach	   dem	   Einrichten	   und	  

Beschicken	   vorbestimmte	   Handlungen	   nach	   einem	   Auslöseimpuls	   selbständig	   und	  

zwangsläufig	  [..]	  ablaufen	   läßt“276,	  so	   fällt	   letztlich	  dem	  Willen	  die	  „göttliche“	  Rolle	  des	  

Beschickens	  resp.	  Programmierens	  und	  des	  Einrichtens	  zu	  –	  als	  fortwährende	  Aufgabe,	  

die	  ein	  beständiges	  Nachjustieren	  im	  Sinne	  des	  Selbstlernens	  bewirkt	  und	  die	  Kapazität	  

stärkt.	  

	  

Wenn	   für	   Nietzsche	   in	   der	   Willensfreiheit	   „das	   Prinzip	   der	   Absonderung,	   der	  

Lostrennung	   vom	  Ganzen,	   der	   absoluten	  Unbeschränktheit“	   liegt,	   das	   Fatum	   aber	   den	  

Menschen	   wieder	   „in	   organische	   Verbindung	   mit	   der	   Gesammtentwicklung“	   stellt,	   so	  

klingt	  dies	  auch	  an	  ein	  weiteres	  von	  Nietzsche	  postuliertes	  Kräftepaar	  an.	  In	  Die	  Geburt	  

der	  Tragödie	  wird	  er	  das	  principium	  individuationis	   dem	  Evangelium	  der	  Weltharmonie	  

gegenüberstellen,	   und	   ersteres	   dem	   apollinischen	   Prinzip,	   letzteres	   dem	   dionysischen	  

Prinzip	   subsumieren	   –	   jene	   beiden	   	   „ K u n s t t r i e b e 	   d e r 	   N a t u r “ ,	   die	   den	  

Menschen	  zum	  Künstler	  und	  Kunstwerk	  zugleich	  machen,	  	  aus	  deren	  Zusammenwirken	  

auch	  die	  Kunstform	  der	  griechischen	  Tragödie	  hervorging.277	  	  

	  

Dennoch	   ist	   Nietzsches	   Fatum-‐Begriff	   in	   seinem	  Aufsatz	   nicht	   eindeutig,	  woraus	   auch	  

unterschiedliche	  Zuordnungen	  entstehen.	  Zum	  ersten	   ist	   es	  die	  Kette	  von	  Ereignissen,	  

wie	   sie	   vom	   Menschen	   bewusst	   und	   unbewusst	   veranlasst	   werden;	   zum	   zweiten	   ist	  

Fatum	   als	   das	   Prinzip	   zu	   verstehen,	   das	   den	   Menschen	   beim	   unbewussten	   Handeln	  

leitet;	   zum	   dritten	   ist	   es	   durch	   äußere	   Eindrücke	   und	   deren	   Entwicklungshebel	  

charakterisiert,	   die	   die	   Gesamtentwicklung	   repräsentieren.278	  Und	   doch	   scheinen	   alle	  

diese	  Facetten	  des	  Fatums	  für	  Nietzsche	  einer	  Quelle	  zu	  entspringen.	  Sie	  bilden	  Anlass	  

für	  viele	  nachfolgende	  Arbeiten	  und	  Aphorismen	  und	  rufen	  in	  ihm	  jene	  Suche	  wach,	  die	  

den	  Menschen	  zur	  Ausbildung	  seiner	  Gegenkräfte,	  seiner	  individuellen	  Macht	  führt,	  die	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
276	  Lexikon	  Technik	  und	  exakte	  Naturwissenschaften	  (1972),	  Bd.1,	  p.	  274,	  277	  
277	  vgl.	  KSA	  1,	  GT,	  p.	  30	  ff.	  	  
278	  vgl.	  MusA,	  1,	  p.	  68,	  69	  
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wiederum	  auf	  das	  Fatum	  rückwirkt	  und	  damit	  die	  Evolution	  beeinflusst	  und	  vorantreibt.	  

Ihm	  gilt	  es,	  sich	  entgegen	  der	  christlichen	  Ergebenheit	  „selbst	  sein	  Loos	  zu	  schaffen“279.	  

Auch	   die	   Willensfreiheit	   tritt	   in	   diesem	   Aufsatz	   in	   unterschiedlichen	   Ausprägungen	  

zutage:	   sie	   ist	   einerseits	   als	   „Gedankenfreiheit“	   innerhalb	   der	   Grenzen	   des	   zur	  

Verfügung	  stehenden	  Repertoires	  steigerbar,	  	  sobald	  es	  aber	  darum	  geht,	  den	  Willen	  in	  

die	   Tat	   umzusetzen,	   wird	   das	   Vermögen	   bereits	   fatalistisch	   zugemessen,	   folglich	   tritt	  

hier	   bereits	   eine	   determinierende	   Komponente	   hinzu.	   Andererseits	   definiert	   er	   den	  

freien	   Willen	   durch	   die	   Fähigkeit	   bewusst	   zu	   handeln	   und	   schließlich	   als	   eine	  

selbsttätige,	   innere	  Kraft.	  Wenn	  Nietzsche	   später	   nicht	   nur	   den	   freien	  Willen,	   sondern	  

den	  Willen	   überhaupt	   leugnen	   wird,	   es	   mithin	   auch	   keinen	  Willen	   zur	  Macht	   gibt,	   so	  

entspringt	   dies	   seiner	   nihilistischen	   Schau	   der	   Dinge:	   Denn	   diese	   lebensdienlichen	  

Lügen	   müssen	   erst	   vom	  Künstler	   Mensch	   als	   seine	  Wahrheiten	   ins	   Leben	   hineingelegt	  

werden.280	  So	  unterschiedlich	  beleuchtet	  nun	  Nietzsches	  Positionen	  hier	   im	  Aufsatz	  an	  

die	  Oberfläche	  treten,	  so	  scheinbar	  widersprüchlich	  manche	  Aussagen	  durch	  sein	  Werk	  

hindurch	   erscheinen	  mögen,	   so	   ist	   bei	   der	   Betrachtung	   dieser	   immer	   schon	   genau	   zu	  

verifizieren,	  von	  welcher	  Ebene	  aus	  er	  sie	  trifft,	  welche	  Perspektive	  und	  welchen	  Fokus	  

er	  einnimmt,	  wenn	  er	  seine	  Diagnosen	  und	  Erkenntnisse	  darlegt.	  Phänomene	  zeigen	  sich	  

im	  Bereich	  des	  Handelns,	  resp.	  des	  Lebens	  anders	  als	  auf	  der	  des	  Erkennens,281	  auf	  der	  

Subebene	  anders	  als	  auf	  einer	  übergeordneten	  oder	  gar	  von	  der	  kontuitiven	  Schau	  aus,	  

bei	   der	   „die	   Nothwendigkeit	   die	   Freiheit	   selber“282	  ist.	   Zeit	   seines	   philosophischen	  

Schaffens	  bewegt	  sich	  Nietzsche	  mit	  artistischer	  Eleganz	  über	  alle	  realen	  und	  virtuellen	  

Standpunkte	   hinweg,	   gerade	   sein	   auf	   die	  Höhe	   gebrachter	   Perspektivismus	   ist	   es,	   der	  

ihn	   als	   Erkennenden	   auszeichnet.	   „Denn	   muss	   nicht	   dasein,	   	   ü b e r 	   das	   getanzt,	  

hinweggetanzt	  werde?“283	  fragt	  Zarathustra	  dereinst.	  Mit	  ihm	  gewährt	  sich	  Nietzsche	  die	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
279	  ebd.,	  p.	  70	  	  Fragment	  „Über	  das	  Christenthum“	  
280	  vgl.	  KSA	  12,	  NF,	  p.	  391:	  „ -‐ A b e r 	   e s 	   g i e b t 	   k e i n e n 	   W i l l e n . 	  -‐	  Wir	  haben	  gar	  keine	  Kategorien,	  
um	   eine	   „Welt	   an	   sich“	   von	   einer	  Welt	   als	   Erscheinung	   scheiden	   zu	   dürfen.	   Alle	   unsere	   V e r n u n f t -‐
K a t e g o r i e n 	  sind	  sensualistischer	  Herkunft:	  abgelesen	  von	  der	  empirischen	  Welt.“	  	  
sowie	   KSA	   13,	   NF,	   p.	   36,	   37:	   „ e s 	   g i e b t 	   k e i n e n 	   W i l l e n : 	   es	   giebt	   Willens-‐Punktationen,	   die	  
beständig	  ihre	  Macht	  mehren	  oder	  verlieren“.	  	  
Umso	  mehr	  gilt	  es	  der	  nihilistischen	  Konsequenz	  aktiv	  zu	  begegnen,	  und	  einen	  Willen	  –	  oder	  wenigstens	  
einen	   Sinn	   –	   als	   Schaffender	   anzusetzen:	   „Wer	   seinen	  Willen	   nicht	   in	   die	   Dinge	   zu	   legen	   vermag,	   der	  
Willens-‐	  und	  Kraftlose,	  der	   legt	  wenigstens	  noch	  einen	   	  S i n n 	  hinein:	  d . h . 	  den	  Glauben,	  daß	  schon	  ein	  
Wille	  da	  sei,	  der	  in	  den	  Dingen	  will	  oder	  wollen	  soll.“	  KSA12,	  NF,	  p.	  366;	  über	  das	  Künstlervermögen	  und	  
die	  Lüge	  siehe	  auch:	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  193,	  194	  
281	  vgl.	  dazu	  Kap.	  VI.3	  
282	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  248	  
283	  ebd.	  
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Freiheit,	   nicht	   nur	   als	   versierter	   Tänzer	   auf	   den	   unterschiedlichen	   Parketten	   der	  

Erkenntnis	  zu	  reden,	  sondern	  auch	  als	  Schaffender,	  der	  seine	  Tanzböden	  kreiert.	  	  

	  

Mit	  dem	  Themenkreis	  Fatum,	  Geschichte	  und	  Willensfreiheit	  hat	  sich	  dargelegt,	  welche	  

Anziehungskraft	   philosophische	   Grundfragen	   auf	   den	   künftigen	   Theologen	   bereits	  

ausüben.	   Instinktsicher	   unternimmt	   er	   sowohl	   eine	   Zusammenschau	   des	   Ganzen	   als	  

auch	  eine	  Wesensschau	  des	  Menschen,	  wenn	  er	  auf	  dessen	  Temperament	  und	  Umgang	  

mit	   dem	   Fatum	   blickt.	   Die	   Suche	   nach	   Grundprinzipien,	   nach	   den	  Entwicklungshebeln	  

nach	  den	  Kräften	  des	  Werdens,	  wie	  auch	  nach	  den	  das	  Individuum	  höher	  leitenden	  und	  

es	   stärker	   machenden	   Funktionen,	   für	   welche	   es	   die	   Indoktrination	   mit	   dem	  

Christentum	  hinter	   sich	   zu	   lassen	   gilt,	   bewegt	   sein	  Forschungsinteresse.	  Wie	   vielfältig	  

sich	   diese	   Einsichten	  weiter	  weben	   lassen	   hat	   der	   Vorschein	   von	  Nietzsches	   späteren	  

großen	   Denkbewegungen	   bereits	   gezeigt.	   Ebenso	   sind	   seine	   bemerkenswerten	  

Untersuchungen	  zu	  physiologischen	  Phänomenen	  (bes.	  ab	  1885)	  zu	  erwähnen,	  wie	  z.B.	  

zur	  Genese	  der	  Affekte	  und	  zu	  unterschiedlichen	  Machtverhältnissen	   im	  Körper,	  wo	  er	  

intuitiv	  vieles	  erfasst	  hat,	  das	  sich	  heute	  erst	  mittels	  neuro-‐	  und	  evolutionsbiologischer	  

Forschungen	  von	  naturwissenschaftlicher	  Seite	  her	  erschließt;	  auch	  sie	  basieren	  auf	  der	  

frühen	   Einsicht,	   die	   zumal	   in	   der	   Tradition	   Heraklits	   steht,	   wie	   alles	   sich	   durch	  

Kräfteverhältnisse	   und	   die	   Reaktion	   auf	   eine	   Gegenkraft	   einstellt.	   Auch	   Nietzsches	  

psychologische	  Hinschau	  wird	  in	  seinem	  Gesamtwerk	  ein	  breites	  Spektrum	  einnehmen.	  

Hier	  ist	  sie	  zunächst	  auf	  das	  Wesen	  des	  Temperaments	  gerichtet,	  jedoch	  nimmt	  er	  auch	  

schon	   den	   genealogischen	   Blickwinkel	   ein,	   indem	   er	  mutmaßt,	   dass	   die	   Tätigkeit	   des	  

Menschen	  nicht	  erst	  mit	  der	  Geburt	  beginne,	  „sondern	  schon	  im	  Embryon	  und	  vielleicht	  

-‐	   wer	   kann	   hier	   entscheiden	   -‐	   schon	   in	   Eltern	   und	   Voreltern.“284	  Er	   bringt	   subtile	  

Beobachtungen	   und	   Entdeckungen	   aus	   der	   untergründigen	   Funktionsweise	   des	  

Seelenlebens,	  das	  sich	  wiederum	  aus	  dem	  Machtverhältnis	  unterschiedlicher	  Kräfte	  und	  

Triebe	   manifestiert,	   ans	   Licht	   und	   liefert	   der	   aufkommenden	   Psychologie	   wertvolle	  

Impulse;	   vor	   allem	   aber	   wird	   es	   ihm	   darum	   gehen	   –	   und	   das	   ist	   das	   Ziel	   unserer	  

Untersuchung,	   dem	   auf	   den	   Grund	   zu	   gehen	   -‐	   die	   gesunden	   Instinkte	   herauszustellen,	  

und	  Muster	  der	  Selbststärkung	  ausfindig	  zu	  machen,	  die	  schlichtweg	  funktionieren.	  Der	  

spätere	   „Philosoph	   und	   Einsiedler	   aus	   Instinkt“285	  und	   „Rattenfänger	   der	   Gewissen,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
284	  MusA,	  1,	  p.	  68	  
285	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  190	  
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dessen	   Stimme	   bis	   in	   die	   Unterwelt	   jeder	   Seele	   hinabzusteigen	   weiss“286 	  betreibt	  

insofern	   nicht	   nur	   Wesensschau,	   sondern	   er	   ist	   sich	   immer	   schon	   seiner	   aktiven,	  

bewirkenden,	   einflussnehmenden	   Aufgabe	   bewusst,	   deren	   es	   eines	   starken	   Willens	  

bedarf	  -‐	  seiner	  Mission,	  die	  nach	  Umsetzung	  drängt.	  Es	  ist	  keine	  geringere	  Aufgabe,	  als	  

das	   Fatum	   zu	   meistern,	   in	   dem	   die	   lenkenden,	   an	   Hindernissen	   wachsenden,	   auf	   ein	  

souveränes	   Ziel	   gerichteten	   Potentiale	   im	   Menschen	   geweckt	   und	   geformt	   werden	  

sollen,	  wie	  einst	  die	  Germania	  zur	  Ausformung	  der	  Fähigkeiten	  und	  Begabungen	  der	  drei	  	  

Freunde	  führen	  sollte.	  Aus	  der	  griechischen	  Literatur,	  wie	  auch	  durch	  Emerson	  weiß	  er	  

bereits,	  dass	  nur	  die	  konsequente	  Einübung	  in	  das	  Erstarken,	  sowie	  das	  Ausrichten	  auf	  

ein	  Telos	  hin	  den	  Menschen	  in	  die	  Höhe	  seiner	  individuellen	  Macht	  führen	  kann.	  Das	  ist	  

nichts	  anderes	  als	  der	  Bestzustand	  des	  Menschen	  –	  Nietzsche	  fordert	  schlicht	  die	  peak	  

performance.	  Insofern	  kristallisiert	  sich	  hier	  bereits	  seine	  pädagogische	  Neigung	  heraus,	  

deren	   er	   später	   in	   seiner	   selbstgewählten	   Aufgabe	   als	   Lehrer	   des	   Übermenschen	  

Ausdruck	   verleiht.287	  Er	  wendet	   sich	   dabei	   an	   jene	   Schüler	   und	   Leser,	   deren	   Saiten	   in	  

Resonanz	   zu	  klingen	  vermögen,	   die	  bereit	   sind	   zu	   ihrem	   jeweiligen	   „Vorwärts	   [..]	   und	  

aufwärts!“;288	  ihm	  wird	  daran	  gelegen	  sein,	  über	  sein	  Werk	  zum	  Menschheitserzieher	  zu	  

werden,	  zu	  lehren,	  das	  Fatum	  aktiv	  zu	  gestalten	  –	  und	  den	  Lehrer	  zu	  vergessen.	  In	  dieser	  

Funktion	   übersteigt	   er	   die	   Rolle	   des	   Pädagogen	   und	   wird	   zum	   archetypischen	  

ψυχοπομπóς,	  	  zum	  Seelenführer	  für	  ein	  irdisches	  Über-‐sich-‐hinaus.	  	  

I.11 Krankheit	  

Sosehr	  der	  junge	  Nietzsche	  unbändig	  seinen	  Selbstanspruch	  in	  die	  Höhe	  treibt,	  und	  auch	  

seine	   Freunde	   gern	   auf	   diesem	   Weg	   sehen	   möchte	   –	   ja	   sein	   Credo,	   sein	   Werden	  

überhaupt	  bereits	  auf	  das	  Über-‐sich-‐hinaus	  einstimmt,	  so	  sehr	  verleiht	  sein	  Fatum	  dem	  

Antagonisten	  seiner	  kränklichen	  Natur	  Gewicht.	  Oder	  umgekehrt?	  Wird	  er	  gerade	  durch	  

seinen	   zuweilen	   schwer	   beeinträchtigten	   physischen	   Zustand	   angeregt,	   diesem	   eine	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
286	  KSA	   5,	   JGB,	   p.	   237	   	   Er	  weist	   dieses	   Attribut	   Dionysos	   zu,	  wobei	   diese	   Gottheit	   Nietzsches	   Ingenium	  
beflügelt,	  mithin	  hier	  Nietzsche-‐Dionysos	  zu	  denken	   ist;	  der	  Philosoph	   im	  Ausnahmezustand,	  durch	  den	  
der	  Freund	  und	  Gott	  Dionysos	  spricht	  und	  handelt	  und	  dennoch	  im	  Zwiegespräch	  mit	  ihm	  bleibt,	  mag	  an	  
die	  außergewöhnlichen	  Bewusstseinszustände	  in	  ethnologischen	  resp.	  kulturanthropologischem	  Kontext	  
erinnern.	  
287	  vgl.	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  16	  
288	  KSB	  6,	  p.	  252:	  Darin	  ruft	  er	  derjenen,	  die	  diese	  Worte	  verstehen	  kann,	  zu:	  „Vorwärts,	  meine	  liebe	  Lou,	  
und	  aufwärts!“	  
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umso	   vitalere	   Gesinnung	   gegenüberzustellen,	   um	   auf	   sein	   Fatum	   einzuwirken	   und	   es	  

umzugestalten?	  Erwächst	  gerade	  aus	  den	  dekadenten	  Phasen	  die	  Wertschätzung	  für	  die	  

gesunden	  Tage,	  dazu	  der	  Wunsch,	  aus	  ihnen	  das	  Fruchtbarste,	  was	  sie	  zu	  geben	  haben,	  

herauszuholen?	   Gehören	   zu	   seinen	  geheimen	  Künsten	   auch	   jene	   Techniken,	   die	   einem	  

aus	  eigener	  Kraft	  heraus	  wieder	  gesund	  werden	  lassen?	  	  	  

	  

Seine	  aufgezeichneten	  Aufenthalte	  in	  der	  Krankenstation	  von	  Schulpforta	  geben	  ein	  Bild	  

davon	   ab,	   wie	   häufig	   er	   bereits	   in	   jungen	   Jahren	   mit	   diversen	   heftigen,	   schwer	  

einordenbaren	   Symptomen	   konfrontiert	   war.	   So	   findet	   sich	   oftmals	   der	   Eintrag	  

„Rheumatismus“	  als	  Bezeichnung	   für	  Schmerzen,	  die,	  wie	  er	   es	   in	  einem	  Brief	  darlegt,	  

beim	  Sitzen	  und	  Stehen	  stärker	  werden;	  ebenso	  „Katarrh“,	  was	  auf	  Infektionen	  im	  Hals-‐

Nasen-‐Ohren	   Bereich	   schließen	   lässt,	   darunter	   einmal	   samt	   schwerer	   Mittelohr-‐

Entzündung;	   	  und	  dann	  kehren	  die	   „Congestionen	  gegen	  den	  Kopf	  hin“	   immer	  wieder,	  

ein	   wanderndes,	   äußerst	   schmerzvolles	   Kopfweh,	   das	   ihn	   wochenlang	   außer	   Gefecht	  

setzt;	   die	   Diarrhöe	   spielt	   nur	   eine	   untergeordnete	   Rolle.	  289	  Vorrangig	   bleibt	   es	   der	  

Kopfbereich,	  der	  immer	  wieder	  angegriffen	  ist	  und	  dem	  der	  Schularzt	  ausgerechnet	  mit	  

der	   „Spanischen	   Fliege“,	   also	   mit	   schmerzhaften	   hautreizenden	   Kantharidenpflastern,	  

die	  hinters	  Ohr	  geklebt	  werden,	  beizukommen	  sucht.	  In	  Briefen	  an	  die	  Mutter	  vermittelt	  

er	  einen	  Eindruck	  seiner	  Qualen:	  	  

„Liebe	  Mamma!	  

Ich	  dachte	  doch	  nun,	  daß	  mein	  Unwohlsein	  vorüber	  sein	  würde;	  aber	  seit	  gestern	  ist	  es	  

im	  verstärkten	  Grade	  wiedergekommen.	  Die	  Kopfschmerzen	  sind	  wieder	  so	  heftig,	  daß	  ich	  

gar	   nichts	   arbeiten	   kann.	   Ebenso	   thut	   mir	   der	   Hals	   wieder	   weh;	   auch	   der	   Schmerz	   im	  

Kehlkopf	   ist	  wieder	   da.	   Ich	   habe	  die	  Nächte	   vor	   Schmerz	   nicht	   schlafen	   können.	  Mir	   ist	  

höchst	  traurig	  zu	  Muthe.“290	  

„Liebe	  Mamma!	  	  

Ich	   habe	   es	   nun	   wahrhaftig	   satt	   mit	   diesen	   Kopfschmerzen;	   [..]	   Die	   kleinste	  

Anstrengung	  des	  Kopfes	  macht	  mir	  Schmerzen.“291	  	  

Nachdem	   er	   bezweifelt,	   dass	   die	   Krankenstube	   zur	   Therapie	   geeignet	   sei,	   ist	   sein	  

persönliches	   Gesundungsmittel	   Bewegung	   –	   Spaziergänge,	   wie	   er	   sie	   in	   der	   Kindheit	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
289	  vgl.	  Chronik,	  insbes.	  p.	  82	  -‐	  94	  
290	  KSB	  1,	  p.	  143	  
291	  KSB	  1,	  p.	  147	  
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gern	  in	  Naumburg	  unternahm.	  Überhaupt	  ist	  der	  Jugendliche	  am	  liebsten	  selbst	  sich	  sein	  

Arzt.	  Zuweilen	  wird	  er	  zur	  Kur	  nach	  Hause	  entlassen.	  Doch	  dann	  schreibt	  der	  Pfortenser	  

Doktor	   angesichts	   Nietzsches	   wiederholter	   Leiden	   ins	   Krankenbuch	   die	   fatale	  

Bemerkung,	   dass	   der	   Vater	   an	   Gehirnerweichung	   starb,	   und	   somit	   „Rücksicht	   auf	   die	  

Antecedentien“	   nötig	   wäre.292	  Ein	   Geist	   wie	   Nietzsche	   aber,	   der	   gegenüber	   Glaubens-‐

Angeboten,	   auch	   jenen	   der	   Medizin,	   wachsam	   ist,	   gibt	   self	   fullfilling	   prophecies	   keine	  

Chance.	  Er	  lehnt	  sich	  auf	  gegen	  die	  vermeintliche	  Erbkrankheit	  -‐	  mit	  seinem	  Willen	  zum	  

Gesundsein.	   Er	   mag,	   um	   es	   in	   heutigem	   Wissen	   zu	   beschreiben,	   instinktiv	   dem	  

Exprimieren	   dekadenter	   Gene	   entgegen	   gewirkt	   haben.	   Auf	   der	   Krankenstation	   fühlt	  

sich	  der	  junge	  Nietzsche	  mit	  seinen	  erheblichen	  Beschwerden	  mitunter	  sehr	  allein	  –	  die	  

Kollegen,	  die	  den	  intensiven	  Schulvorgaben	  folgen	  müssen,	  finden	  selten	  Zeit	  für	  einen	  

Besuch.	  Geht	  es	  ihm	  besser,	  widmet	  er	  sich	  sofort	  dem	  Nacharbeiten	  der	  Lektionen	  und	  

der	  gewählten	  Literatur.	  	  

	  

Nicht	  nur	  die	  verschiedenen	  Schmerzanfälle,	  noch	  anderes	  ist	  auffällig	  an	  dem	  äußerlich	  

trotzdem	  recht	  vital	  wirkenden	  Pfortenser	  Eliteschüler:	   seine	  extreme	  Kurzsichtigkeit.	  

Theatergänge	   oder	   das	   „Botanisieren“	   sind	   ohne	   Brille	   kaum	   möglich.	   So	   sehr	   er	   in	  

seinen	  Studien	  und	  Aufsätzen	  weite	  Blicke	  von	  hohen	  Miradoren	  aus	  auf	  geschichtliche	  

Entwicklungen	   wirft,	   so	   wenig	   vermag	   sein	   Augenlicht	   das	   Umliegende	   scharf	   zu	  

zeichnen.	  Auch	  dieses	  Handicap,	  das	  ihn	  später	  halbblind	  werden	  lässt,	   ist	   ihm	  partout	  

ein	  Agens,	  auf	  seine	  Weise	  dem	  Schicksal	  zu	  trotzen.	  Den	  Mangel	  an	  Sehkraft	  wird	  er	  mit	  

der	   Kraft	   eines	   erweiterten	   Sehens	   kompensieren:	   Nicht	   im	   Sinne	   des	   mythischen	  

Teiresias293	  sondern	  als	  einer,	  der	  aufgrund	  der	  sich	  ihm	  zeigenden	  Details	  die	  Zeichen	  

zu	  deuten	  weiß	  und	  damit	  Vorblicke	  in	  die	  Zukunft	  unternimmt.294	  Dem	  verschleierten	  

physischen	   Raum	   setzt	   er	   ein	   umso	   klareres	   Bild	   des	   geistigen	   Raums	   entgegen:	  

Zarathustra,	  dem	  das	  dichterische	  Gewand	  des	  Propheten	  zukommt,	  erschließt	  sich	  aus	  

Diagnose	  und	  Syngnose	  seiner	  Gegenwart	  die	  Fähigkeit	  der	  Prognose.	  Nietzsche	  setzt	  in	  

seinen	   Schaffensjahren	   seinem	   Augenleiden	   -‐	   wie	   überhaupt	   seiner	   „physiologischen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
292	  vgl.	  Chronik,	  p.	  89	  	  	  
293 	  Teiresias,	   der	   blinde	   Seher	   und	   Berater	   mehrerer	   Herrscher	   Thebens,	   darunter	   Ödipus.	   (Sein	  
Augenlicht	   verlor	   er	   durch	   Göttergattin	   Hera,	   weil	   er	   an	   Zeus	   verraten	   hatte,	   dass	   Frauen	   beim	  
Geschlechtsverkehr	  einen	  9	  x	  größeren	  Genuss	  erfahren	  als	  die	  Männer.	  Zeus	  belohnte	  den	  Verrat	  bzw.	  
kompensierte	  Heras	  Blendung	  mit	  der	  Sehergabe	  und	  siebenfacher	  Lebensdauer.)	  Vgl.	  Der	  kleine	  Pauly.	  
Lexikon	  der	  Antike	  (1979),	  Bd.	  5,	  p.	  558	  	  
294	  vgl.	  KSA	  9,	  NF,	  p.	  153:	  der	  Prophet	  als	  der	  Mensch	  der	  feinen	  Witterung.	  
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Schwäche“	   -‐	  mit	   „Instinkt-‐Gewißheit“	   seinen	   „Willen	   zur	  Gesundheit,	   zum	   	   L e b e n “ ,	  

mithin	   also	   die	   Ingredenzien	   seiner	   Philosophie,	   entgegen,	   wie	   er	   in	   Ecce	   Homo	  	  

resümiert;	   im	  Grunde	   schätzt	  Nietzsche	   an	   sich	   selbst	   sein	   gesundes	  Wesen:	  wenn	   er	  

„décadent“	  ist,	  so	  ist	  er	  wesentlich	  und	  ursprünglich	  gerade	  dessen	  	  „ G e g e n s t ü c k “ ,	  

alles	  oberflächlich	  Krankhafte,	  Dekadente	  erscheint	  ihm	  lediglich	  als	  Winkelperspektive,	  

als	   „energisches	   	   S t i m u l a n s -‐ zum	  Leben,	   zum	  Mehr-‐leben“.295	  Im	  nächsten	  Kapitel	  

wird	  sich	  uns	  diese	  fundamentale	  Einstellung	  Nietzsches	  genauer	  erschließen.	  

	  

Periodische	   Dekadenzen	   dienen	   mithin	   dem	   Entfachen	   der	   Antriebskraft,	   die	   auf	   die	  

Physis	   rückwirkt,	   die	   das	  Gesundungspotential	   aktiviert	   und	   damit	   einen	   Zustand	   der	  

Stärke	   initiiert,	   aus	   dem	   heraus	   erst	   ein	   Handeln	   bzw.	   ein	   Schaffen	   im	   Sinne	   der	  

vornehmen	  Moral	  möglich	  wird.	   Dieses	   thymotische	  Agens	  will	   genährt	  werden	   durch	  

den	   Glauben	   an	   sich	   selbst,	   der	   fordert,	   „in	   sich	   den	   Mächtigen“	   zu	   ehren,	   mit	   dem	  

entscheidenden	   Zusatz:	   „auch	   Den,	   welcher	  Macht	   über	   sich	   selbst	   hat“,	   und	   insofern	  

auch	  „Lust	  Strenge	  und	  Härte“	  gegen	  sich	  zu	  üben	  versteht.296	  Im	  Heideggerschen	  Sinn	  

wird	   nach	   der	   „eigentlichen	   Zeitigung	   der	   Zeit“	   verlangt,	   mit	   der	   Präzision,	   die	  

Heidegger	  wohl	   implizit	  voraussetzt,	  auf	  seiner	  eigenen	  Höhe,	   in	  seiner	  eigenen	  Macht	  

zu	   sein.297	  Alle	   guten	   Entscheidungen	   bedürfen	   dieses	   stolzen,	   gesunden,	  machtvollen	  

Zustands,	  was	   aus	   Schwäche	   geschieht,	   ist	   gemäß	  Nietzsches	   vornehmer	  Moral,	   die	   in	  

eins	   fällt	   mit	   seinem	   Selbstanspruch,	   schlecht	   und	   verächtlich.	   Die	   salutogenetische	  

Grundhaltung	   seiner	   Philosophie	   wird	   uns	   in	   den	   nächsten	   Kapiteln	   zum	   vertrauten	  

Begleiter.	  	  

	  

Auf	   seinem	   Lebensweg	   setzen	   Nietzsche	   noch	   unzählige	   chronische	   und	   akute	  

Krankheiten	   zu,	   auch	  Verletzungen	  an	  der	  Front,	   viele	  davon	  bergen	  Lebensgefahr.	  Er	  

durchschaut	  die	  „heimliche	  Arbeit	  des	  Décadence-‐Instinkts“298	  und	  stellt	  die	  Perspektive	  

um:	   er	   schenkt	   dem	   Vitalen,	   dem	   Lebensförderlichen	   seine	   Aufmerksamkeit,	   er	   nährt	  

jene	   Instinkte,	   die	   Widerstandskraft	   und	   Wohlergehen	   wecken.	   Er	   antizipiert	   die	  

immunologische	  Fitness.	  Wie	  aber	  gelingt	  dies?	  Reichen	  hier	  Disziplin	   im	  Denken	  und	  

Strenge	  mit	  sich	  aus?	  Oder	  verfügt	  er	  darüber	  hinaus	  noch	  über	  eine	  geheime	  Technik,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
295	  vgl.	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  265,	  267	  	  	  
296	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  210	  
297	  vgl.	  Heidegger,	  Martin	  (1986):	  Sein	  und	  Zeit,	  p.	  42	  ff.	  
298	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  266	  	  
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einen	   Kultus	   der	   Wiederbefiederung?	   Immerhin	   versteht	   er	   auch	   in	   den	   Menschen	  

seines	  Umfelds	  die	  wohlgeratenere	  Version	  ihrer	  selbst	  aufzurufen.	  Folgt	  er	  als	  Mensch	  

der	  Lehre	  seines	  Protagonisten	  Zarathustra,	  der	  verlangt:	  „wer	  einst	  fliegen	  lernen	  will,	  

der	  muss	  erst	  stehn	  und	  gehn	  und	  laufen	  und	  klettern	  und	  tanzen	  lernen:	  –	  man	  erfliegt	  

das	  Fliegen	  nicht!“299	  	   Fragt	   er	  Zarathustra	  gleich	  nie	  nach	  Wegen,	   ist	   sein	   „Versuchen	  

und	   Fragen“	   und	   Antworten	   lernen	   ihm	   „all	   mein	   Gehen“? 300 	  Wir	   dürfen	   davon	  

ausgehen,	   dass	   Nietzsches	   Fokus	   seit	   Kindesbeinen	   an	   auf	   den	   gesundenden,	   den	  

salutogenetischen	  Prinzipien	  liegt:	  Auf	  jenen,	  die	  einerseits	  die	  Stärke	  der	  Überwindung	  

aller	  Beschwerden	  und	  alles	  Beschwerlichen	   fordern,	  und	  damit	  die	  geistige,	   seelische	  

und	  körperliche	  Fitness	   erhöhen	  und	  die	   anderseits	  mit	  Virtuosität,	  Wagemut,	   Freude	  

am	  Experiment,	  Heiterkeit	  und	  Leichtigkeit	  das	  Erkunden	  des	  eigenen	  Wegs	  dirigieren.	  	  

I.12 In	  summary:	  Nietzsches	  ZUR	  WELT	  KOMMEN	  

Was	   legte	   sich	   uns	   auf	   Nietzsches	   frühen	   Entwicklungsweg	   dar?	   Bis	   zum	  Ende	   seiner	  

Gymnasialzeit,	   die	   für	   ihn	  mit	   21	   Jahren	   endet,	   hat	   sich	   uns	   seine	   äußere	   Einbindung	  

ebenso	  gezeigt	  wie	  seine	  vielgestaltigen	  Begabungen,	  konzentrierten	  Fähigkeiten,	  seine	  

Selbstachtung,	  sein	  Streben	  nach	  Vervollkommnung.	  Der	  besondere	  Hinblick	  galt	  ihnen:	  

den	  Voraussetzungen	  für	  sein	  Sein	  und	  seinen	  Stolz	  als	  Ausnahmewesen.	  Die	  Vorgriffe	  

auf	   sein	  späteres	  Werk	  enthielten	  bereits	  Hinweise,	  wie	   sehr	   sein	   frühes	  Schicksal	  auf	  

sein	  Schaffen	  als	  Philosoph	  Einfluss	  nahm.	  Da	  wir	  ab	  dem	  nächsten	  Kapitel	  Nietzsches	  

Mission	  begegnen	  werden,	   seien	  an	  dieser	  Stelle	   in	  Kürze	  die	  wesentlichen	  Merkmale,	  

die	  sein	  exzeptionelles	  Wesen	  und	  seine	  Bestimmung	  früh	  prägten,	  zusammengefasst:	  

	  

	  1.	  Geistiger	  Adel.	  Die	  Koinzidenz,	  am	  Geburtstag	  des	  Königs	  geboren	  zu	  sein,	  vor	  allem	  

aber	   die	   Taufrede	   des	   Vaters	   lassen	   ein	   Ausnahme-‐Schicksal	   erwarten,	   welches	  

Nietzsches	  Entwicklung	  bestätigt:	  Mitschüler,	  Verwandte	  und	  Lehrer	  staunen	  über	  seine	  

Talente,	  seinen	  noblen	  Charakter,	  seine	  natürliche	  Autorität,	  seine	  Wirkung	  auf	  andere.	  

Mit	  7	  Jahren	  weiß	  er	  sich	  bereits	  über	  andere	  Menschen	  erhoben,	  ohne	  je	  überheblich	  zu	  

sein.	  Sein	  internalisiertes	  Taktgefühl	  und	  seine	  Geradlinigkeit	  bieten	  Hybrisprophylaxe	  –	  

ohne	  die	  Höhe,	  in	  der	  er	  sich	  wähnt,	  zu	  verraten.	  Sein	  Stolz	  ist	  der	  gesunde	  Stolz	  eines	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
299	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  244	  
300	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  245	  
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Jungen,	  der	  um	  sein	  Ausnahme-‐Sein	  weiß.	  Jede	  leidvolle	  Zuteilung	  des	  Schicksals,	  jedes	  

Angebot	  des	  Lebens	  gereicht	  ihm	  zur	  Aufgabe,	  der	  Meisterschaft	  entgegenzubringen	  ist:	  

Er	  wählt	  die	  Perspektive,	  die	  seine	  Höherentwicklung	  forciert,	  er	  gewinnt	  sich	  aus	  jeder	  

Situation	  das	  ihn	  Stärkende;	  daraus	  lässt	  er	  seine	  Selbstformung,	  sein	  Ausnahmewesen	  

emergieren.	  	  

	  

2.	  Das	  Talent.	  Nietzsches	  junge	  Mutter	  stellt	  bereits	  die	  Weichen	  für	  seine	  spätere	  Triade	  

Erkennen-‐Schaffen-‐Lieben:	   Trotz	   schwieriger	   wirtschaftlicher	   Verhältnisse	   fördert	   sie	  

seine	  geistigen,	  künstlerischen	  und	  menschlichen	  Talente	  und	  lässt	  ihm	  bei	  alldem	  seine	  

Freiheit.	   Mit	   Entschlossenheit	   setzt	   er	   seine	   Projekte	   um,	   trainiert	   den	   Willen	   zum	  

Schaffen	  früh	  in	  sich	  hoch:	  Modellbauten,	  Theater-‐Aufführungen,	  Kriegsspiele,	  Gedichte	  

und	   Kompositionen	   zählen	   zu	   seinem	   Kindheits-‐Werk.	   Mit	   16	   Jahren	   erhöht	   er	   mit	  

seinen	  Freunden	  Pinder	  und	  Krug	  den	  Motivationsdruck	  durch	  die	  Gründung	  des	  Bunds	  

Germania,	  der	  das	  Veredeln	  der	  Talente	  und	  Sich-‐Überflügeln	  befeuert.	  Nietzsche	   folgt	  

dem	  mit	  Konsequenz	  und	  virtuos	  umgesetzter	   Inspiration	   -‐	   selbst	   noch,	   als	   der	  hehre	  

Bund	   auseinander	   bricht.	   Bei	   Alltagsaufgaben	   versteht	   er	   sich	   auf	   das	   alchemistische	  

Umschaffen	   dieser	   in	   ihre	   ästhetischere	   und	   geistvollere,	   auch:	   heiterere	   Potenz.	   Sein	  

Instinkt	   leitet	   ihn,	   eine	  höhere	  Kraft	   attrahiert	   ihn,	   spielerisch	  übt	   er	   sich	  ein	  auf	   eine	  

Ahnung:	   den	   Ruf	   einer	   außergewöhnliche	   Aufgabe.	   Er	   weiß,	   dass	   es	   alles	   in	   ihm	   zu	  

optimieren	  gilt,	  um	  dieser	  einst	  gewachsen	  zu	  sein.	  

	  

3.	  Rückbindung	  und	  Leitung.	  Familie	  und	  Ausbildung	   fördern	  die	  Verbindung	  mit	  dem	  

Göttlichen.	  Der	  Tod	  des	  Vaters	   lässt	   ihn	   früh	   tiefe	   Leere	   spüren;	   ein	   Zeichen	   vor	   dem	  

nächsten	   Schicksal,	   die	   Vorwegnahme	   des	   Todes	   des	   Bruders	   im	  Traum,	   enthüllt	   ihm	  

eine	   Quelle	   unbekannten	   Zustroms,	   der	   ihn	   zur	   Ausnahme	   macht:	   Ihm	   teilt	   sich	   ein	  

Wissen	  mit,	  das	  über	  die	  natürliche	  Ordnung	  der	  Zeit	  erhoben	  ist.	  Als	  Schüler	  schreibt	  er	  

solches	  Wissen,	  das	  er	  sich	  nicht	  lernend	  aneignet,	  der	  Einwirkung	  des	  Vaters	  zu;	  gern	  

verbringt	  er	  Zeit	  in	  der	  Natur,	  die	  ihm	  die	  Bildwelt	  seines	  Denkens	  zuströmen	  lässt.	  Ein	  

Initiationserlebnis	  widerfährt	  ihm	  bei	  der	  Ankunft	  durch	  den	  Torweg	  in	  Schulpforta:	  er	  

nimmt	  sich	  emporgehoben	  zu	  Gott	   und	  von	  augenblicklicher	  Ruhe	  geleitet	  wahr.301	  Mit	  

Freund	  Deussen	   erlebt	   er	   auf	   ähnlich	   ekstatische	  Weise	   die	  Konfirmation	   –	   in	   inniger	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
301	  „Ich	  fuhr	  durch	  das	  Thor.	  Mein	  Herz	  wallte	  über	  von	  heiligen	  Empfindungen;	  ich	  wurde	  empor	  gehoben	  
zu	  Gott	  in	  stillem	  Gebet	  und	  tiefe	  Ruhe	  kam	  über	  mein	  Gemüth.“	  KSB	  1,	  p.	  50	  
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Verbindung	   mit	   Christus.	   Seine	   Vorliebe	   für	   das	   Griechentum	   und	   das	   Musizieren	  

wenden	   den	   mystischen	   Pakt	   in	   eine	   ältere	   Religion:	   hin	   zu	   dem	   jungen,	   schönen,	  

weissagenden	  Gott	   Apollo,	   der	   sein	   Klavierspiel	   inspiriert.	  Wenn	   später	   der	   lockende,	  

fordernde,	   ihm	   stets	   voraus	   seiende	   Dionysos	   zum	   Geistesführer	   seiner	   Philosophie	  

wird,	   haften	   diesem	   auch	   apollinische	   Attribute	   an:	   Nietzsches	   persönlicher	   Gott	   und	  

Freund	   Dionysos	   ist	   wesentlich	   Apoll-‐Dionysos.	   Lösten	   mithin	   Nietzsches	   göttliche	  

Bezugsentitäten	   einander	   ab?	   Zeigten	   sie	   sich	   in	   unterschiedlichen	   Masken,	   die	   dem	  

jeweiligen	   Horizont	   der	   Hinwendung	   entsprangen?	   Hatte	   Nietzsche	   als	   Kind	   keinen	  

Namen	  und	  keinen	  Begriff	  dafür,	  was	   resp.	  wer	   ihm	  der	  beschützende,	  erhebende	  und	  

inspirierende	  Kamerad	  war?	  Aus	  den	  überlieferten	  Quellen	  lässt	  sich	  folgende	  Linie	  der	  

transzendenten	   Fokussierungen	   ausmachen,	   aus	   denen	   er	   einen	   Zustrom	  wahrnimmt:	  

vom	   jenseitigen	   leiblichen	  Vater	   zu	  Gott	  Vater	  und	  dessen	  Engel	   zu	  Christus	   zu	  Apollon	  

zum	   unbekannten	  Gott	   und	   schließlich	   zu	  Dionysos.	   Andererseits	   streift	   ihn,	   wie	   er	   in	  

Ecce	  Homo	  feststellt,	  seit	  Kindesbeinen	  an	  die	  Ahnung	  von	  jenem	  Geist	  und	  Gott,	  dem	  er	  

seine	  philosophischen	  Erstlinge	  darbringen	  wird:	  Dionysos.302	  War	  er	   ihm	  bereits	  sehr	  

früh	  als	  Verborgener	  nahe?	  Nietzsches	  praktisch-‐religiöse	  Natur,	  die	  erlebte	  erhebende	  

Gnade	  sowie	  seine	  in	  Zuständen	  der	  Inspiration	  perichoretische	  Durchdrungenheit	  von	  

der	   Gottheit	   weisen	   darauf	   hin,	   dass	   er	   bereits	   seit	   Kindheit	   an	   außergewöhnlicher	  

Bewusstseinszustände	   fähig	   ist.	   Er	   wird	   deren	   erstarkendem	   und	   beflügelndem	  

Momentum	  immer	  höchsten	  Wert	  beimessen.	  Sein	  Wissens-‐	  und	  Kreativitätszustrom	  ist	  

ihm	   Zeichen	   des	   Auserwähltseins	   für	   eine	   große	   Aufgabe,	   die	   vor	   ihm	   liegt;	   sie	   setzt	  

voraus	   und	   spornt	   an,	   seine	   Fähigkeiten,	   Fertigkeiten	   und	   seine	   persönliche	   Macht	  

vornehm	  höher	  zu	  bilden.	  

	  

4.	  Musik.	  Bereits	   in	  den	  ersten	  Lebensjahren	  weckt	  Musik	  Nietzsches	  Aufmerksamkeit	  

und	  Hinwendung,	  mit	  6	  Jahren	  lernt	  er	  Klavier,	  mit	  9	  inspiriert	  ihn	  Händel	  ähnliches	  zu	  

komponieren.	   Musik	   zeigt	   sich	   ihm	   in	   dreifacher	   Wirkung:	   Sie	   ist	   ihm	   Bringerin	   der	  

Leichtigkeit,	   Erheberin	   und	   Geleiterin	   zum	   Göttlichen;	   sie	   ist	   Erweckerin	   der	   froher	  

Lebenskraft	  –	  wo	  keine	  Musik	  ist,	  scheint	  ihm	  alles	  tot;	  zum	  dritten	  ist	  sie	  Überbringerin	  

der	   Inspiration,	   sie	   beflügelt	   das	   geheime	   Wissen,	   dass	   ein	   Gott,	   eine	   jenseits	   seiner	  

eigenen	   gelegene	   Kreativität	   sich	   durch	   ihn	   Ausdruck	   verleihen	   will.	   Ihrer	   bedarf	   es,	  

wenn	   der	   Mensch	   ekstatisch	   aus	   sich	   heraustritt,	   wenn	   die	   Transgression	   in	   einen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
302	  vgl.	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  237,	  238	  
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Zustand	  erfolgt,	   in	  dem	  er	   sich	   reicher	   an	   sich	   selber	   erlebt	  und	   sich	  offenhält	   für	  die	  

Einstimmung	  auf	  das	  Göttliche,	   für	   etwas	  das	   Individuum	  Übersteigende	  –	   in	  welchen	  

Masken	  es	  auch	  immer	  mit	  ihm	  korrespondiert.	  

	  	  

5.	  Bildung.	  Nietzsches	  Bildungstrieb	  zeigt	  sich	  von	  Kindesbeinen	  an:	  mit	  4	  Jahren	  lernt	  

er	   schreiben,	  mit	   5	  wird	   er	   eingeschult,	  mit	   knapp	  14	   tritt	   er	   ins	  Elitegymnasium	  ein.	  

Sein	  wissenschaftliches	   Talent	   erschöpft	   sich	   nicht	   in	   historischen	   und	   philologischen	  

Vorstudien,	   sondern	  bildet	   in	   ihm	  bereits	  den	  philosophischen	  Instinkt	  heraus:	  Er	  wagt	  

sich	   an	   den	   –	   anspruchsvollen	   -‐	   Themenkreis	   Willensfreiheit,	   Fatum	   und	   Geschichte	  

heran,	   und	   ortet	   den	  Menschen	   einem	  Kräftefeld	   ausgesetzt,	   das	   ihn	   zum	   	  Automaten	  

machte,	   wäre	   er	   bloß	   vom	   Fatum	   dirigiert,	   und	   zu	   einem	   Gott,	   wäre	   ihm	   absolute	  

Willensfreiheit	  gegeben.	  Der	  junge	  Nietzsche	  sieht	  bereits	  intellektuell	  sehr	  klar,	  dass	  es	  

auf	   den	   aktiven	   Umgang	  mit	   dem	   Schicksal	   ankommt.	   Er	   forciert	   jene	   Perspektive,	   in	  

welcher	  der	  Mensch	  sich	  nicht	  als	  Ertragender	  um	  seinen	  Einfluss	  bringt,	   sondern	  aus	  

der	   er	   das	   Vermögen	   gewinnt,	   Hindernisse	   zu	   überwinden,	   die	   Kraft	   zu	  mehren,	   und	  

erkennend	   und	   agierend	   die	   Meisterschaft	   über	   das	   Leben	   erwirbt.	   Erst	   eine	   solche	  

Einstellung	  erlaubt	  die	  Teilhabe	  an	  der	  Gestaltung	  des	  Künftigen.	  	  

	  

Nietzsche	  zeichnet	  bereits	  sehr	  früh	  seine	  Neugier	  Herausforderungen	  aktiv	  zu	  suchen	  

und	   seine	   eigenen	   Lösungsstrategien	   zu	   finden	   aus.	   In	   diesem	   Sinne	   versucht	   er	   sich	  

selbst	   noch	   an	   seinen	  Krankheiten.	  Dazu	   bildet	   er	   ein	   spezifisches	  Vermögen	   aus,	   das	  

seine	   Selbstoptimierung	   stimuliert	   und	   steuert:	   Er	   versteht	   es,	   seine	   Sehnsucht	   zu	  

entzünden,	  nicht	  als	  eine	  an	  ein	  äußeres	  Telos	  gebundene	  Energie,	   sondern	  als	   innere	  

Bewegung,	  die	  nach	  der	  eigenen	  Fülle	  und	  Macht	  verlangt,	  nach	  den	  stolzen	  Zuständen	  

der	   Seele.	   Sie	   verleiht	   den	   tatkräftigen	   Mut,	   Hindernisse	   zu	   überwinden,	   ihnen	   ihr	  

Geheimnis	   abzugewinnen,	   und	   so	   nicht	   nur	   den	   Sieg,	   sondern	   auch	   die	   Erkenntnis	  

darüber	   davonzutragen.	   Dies	   führt	   ihn	   auf	   den	   Weg	   des	   Über-‐sich-‐hinaus,	   in	   die	  

Leichtigkeit,	   ins	   Hochgefühl.	   Er	   will	   jenen	   halkyonischen	   Zustand	   gewinnen	   und	   als	  

antizipatorisches	  Bild	   	   kultivieren,	   in	   dem	  der	  Mensch	   sich	   selbst	   feiern	   kann.	   Bereits	  

der	   junge	  Nietzsche	  weiß,	  was	  er	   in	  diesen	  Phasen	   leisten	  und	  umsetzen	  kann,	  bis	  die	  

periodische	   Erschöpfung	   ihn	   einholt	   und	   er	   von	   Neuem	   von	   seiner	   flügelbrausenden	  

Sehnsucht303	  auf	   den	   Weg	   des	   Erstarkens	   gelenkt	   wird	   –	   in	   eine	   Höhe,	   in	   der	   alles	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
303	  vgl.	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  247	  
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Erkennen	   und	   Schaffen	   leicht	   wird.	   Nietzsche	   versteht	   es,	   die	   Sehnsucht	   in	   sich	  

entfachen.	  Sie	  befeuert	  die	  Selbstformung	  wie	  für	  die	  Gestaltung	  alles	  Künftigen.	  Wessen	  

es	  dafür	  jedoch	  grundlegend	  bedarf,	  wird	  sich	  uns	  ab	  dem	  nächsten	  Kapitel	  enthüllen.	  	  
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II. DER	  INSTINKT	  ALS	  MISSION	  

YOU	  AND	  ME	  
WE’RE	  IN	  THIS	  TOGETHER	  NOW	  

NONE	  OF	  THEM	  CAN	  STOP	  US	  NOW	  
WE	  WILL	  MAKE	  IT	  THROUGH	  SOMEHOW	  

	  
Trent	  Reznor,	  NINE	  INCH	  NAILS	  

	  

	  

	  

Die	  Betrachtung	  der	  Ordnungssysteme,	  innerhalb	  derer	  Nietzsche	  aufwächst	  sowie	  der	  

außerhalb	   der	   profanen	   Ordnung	   liegenden	   Erlebnisse,	   die	   Nietzsche	  während	   seiner	  

Kindheit	   und	   seines	   Heranwachsens	   begleiten,	   lassen	   ersehen,	   wie	   sehr	   er	   jeder	  

zeitgeist-‐	   und	   paradigmenkonformen	  Nivellierung	   seiner	   besonderen	   Fähigkeiten	   und	  

Zugänge	   standhält.	   Nicht	   nur	   das:	   in	   ihm	   entfalten	   sich	   immer	   exklusivere	  

Wahrnehmungen,	   Reaktionen,	   Einsichten	   und	   Selbstformungsakte;	   er	  weiß,	  was	  er	   ist,	  

und	  dass	  das	  Leben	  noch	  etwas	  mit	  ihm	  vorhat.	  Dies	  alles	  hat	  uns	  bereits	  ein	  profundes	  

Sensorium	   gewinnen	   lassen	   für	   jenes	   atmosphärische	   Feld,	   welches	   den	   jungen	  

Nietzsche	   umgibt,	   durchfließt	   und	  woraus	   sich	   sein	   Ausnahme-‐sein	   speist.	   Er	   verfügt	  

über	  Antennen	  für	  dieses	  Feld,	  reichert	  es	  gleichzeitig	  mit	  Erlebtem	  an	  –	  wozu	  auch	  sein	  

lebendiger	  Umgang	  mit	  vorhandenem	  Wissen	  zählt	  -‐	  	  und	  versteht	  sich	  vice	  versa	  auf	  die	  

Kunst	  das,	  was	  ihm	  aus	  diesem	  zufließt,	   in	  klare	  Gedanken	  und	  lebensweltliche	  Werke	  

zu	  transformieren.	  Früh	  schon	  lassen	  sich	  sein	  Sinn	  für	  ästhetische	  Perfektion	  sowie	  für	  

seine	   philosophische,	   künstlerische	   und	   menschliche	   Begabung	   erkennen;	   auch	   die	  

Disziplin,	  die	  er	  sich	  auferlegt;	  und	  eine	  innere	  Bewegung,	  die	  stets	  über	  sich	  hinaus	  will.	  	  

Bei	   allem	   gilt	   es	   ihm	   „auswählendes	   Prinzip“304	  zu	   sein,	   dies	   obliegt	   der	   Natur	   seines	  

Erkennens	  und	  Schaffens,	  und	  mehr	  noch	  seines	  Wesens:	  Gewissermaßen	  versteht	  sich	  

Nietzsche	   auf	   den	   selektiven	   Download	   relevanter	   Informationen	   aus	   seinem	   inneren	  

und	   äußeren	   Erlebnisfeld,	   darüber	   hinaus	   einem	   mystischem	   Feld,	   dem	   er	   zuweilen	  

unterschiedliche	   divine	   Entitäten	   zuweist.	   Seinen	   Gedanken	   erweist	   er	   dadurch,	   dass	  

und	  wie	  er	  sie	  aufzeichnet,	  Respekt.	  Ist	  Nietzsche	  nichts	  weniger	  als	  ein	  Naturtalent,	  ein	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
304	  Im	  Nachlass	  von	  1888	  entwirft	  Nietzsche	  ein	  Bild	  des	  Wohlgeratenen.	  Zu	  dessen	  Eigenschaften	  zählt:	  
„er	  sammelt	  instinktiv	  aus	  allem,	  was	  er	  sieht,	  hört,	  erlebt,	  zu	  Gunsten	  seiner	  Hauptsache	  -‐	  er	  folgt	  einem	  
a u s wählenden	  Princip,	  -‐	  er	  läßt	  viel	  durchfallen“.	  In:	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  432	  	  	  	  	  	  	  	  
Marco	  Brusotti	  weist	  nach,	  dass	  Nietzsche	  das	  „auswählende	  Prinzip“	  bei	  Emerson	  exzerpiert	  hat,	  der	  dem	  
Menschen	   diese	   Fähigkeit	   in	   jenem	   Sinne	   zuspricht,	   dass	   dieser	   das	   ihm	   gleiche	   sich	   aus	   dem	  
Mannigfaltigem	  zueigne.	  Vgl.	  Brusotti,	  Marco	  (1997):	  Die	  Leidenschaft	  der	  Erkenntnis,	  Monographien	  und	  
Texte	  zur	  Nietzsche	  Forschung,	  	  p.	  475	  
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Natural	  Born	  Philosopher?	   Ist	   er	   Philosoph	   und	   Artist	   aus	   gesundem	   Instinkt	   heraus?	  

Liegt	   hierin	   gar	   der	   Schlüssel	   zu	   seinem	   Sein,	   seinem	   Denken,	   seinem	   Werk,	   seiner	  

„welthistorischen	  Mission“305?	  Insofern	  gilt	  es	  nun,	  sein	  Leben	  vom	  großen	  Finale	  seines	  

Schaffens	   her	   aufzuzäumen,	   von	   jenem	   Aussichtspunkt	   aus,	   von	   welchem	   er	   selber	  

Rückschau	   hält.	   Wenn	   Nietzsche	   sich	   sein	   Leben	   erzählt,	   so	   erzählt	   er	   davon,	   was	  

relevant	  ist,	  um	  zu	  werden	  was	  man	  ist;	  wie	  man	  für	  sich	  die	  Freiheit	  über	  den	  Dingen	  

gewinnt,	   zum	   auswählenden	   Prinzip	   wird,	   wie	   man	   seine	   Lebenskraft	   optimiert,	   wie	  

man	  aus	  den	  stolzen	  Zuständen	  der	  Seele	  heraus	  agiert,	  wie	  man	  die	  Liebe	  zum	  Schicksal	  

findet	  –	  und	  wessen	  es	  bedarf,	  damit	  dies	  alles	  gelinge:	  dem	  Instinkt.	  

II.1 Instinkt:	  Der	  nicht	  „festgestellte“	  Begriff	  	  

Der	   Instinkt	   ist	   sowohl	   in	   der	   Alltagssprache	   wie	   auch	   in	   seiner	   biologischen,	  

ethologischen	   und	   psychologischen	   Ausdifferenzierung	   ein	   Begriff,	   der	   bis	   heute	  

eindeutiger	  Klärung	  harrt	  und	  auch	  unterschiedliche	  Zuordnungen	  erfahren	  hat.	  Besteht	  

auch	  ein	  Grund-‐	  und	  Vorverständnis	  davon,	  was	  darunter	  zu	  verstehen	  sei,	  und	  hatten	  

sich	   auch	   Konrad	   Lorenz	   und	   Nicolaas	   Tinbergen	   seit	   den	   1930er	   Jahren	   um	   eine	  

„Instinkttheorie“306	  bemüht,	   verweisen	  kontemporäre	  Lexika	  dennoch	  darauf,	  dass	  der	  

Begriff	  wegen	  seiner	  nicht	  eindeutigen	  Definition	  sowohl	  von	  der	  Verhaltensbiologie	  als	  

auch	   von	   der	   Psychologie	   nicht	   zu	   benutzen	   resp.	   durch	   „angeborenes	   Verhalten“	   zu	  

ersetzen	   sei.307	  Konrad	   Lorenz	   hatte	   in	   den	   1950ern	   noch	   festgehalten:	   „Als	   einen	  

Instinkt	   oder	   Trieb	   bezeichnen	   wir	   ein	   im	   Ganzen	   spontan	   aktives	   System	   von	  

Verhaltensweisen,	   das	   funktionell	   genügend	   einheitlich	   ist,	   um	   einen	   Namen	   zu	  

verdienen.“308	  

	  

Als	   „Bezeichnung	   für	   eine	   artspezifische	   oder	   angeborene	   Verhaltensdisposition	   von	  

Lebenwesen“309	  findet	   sich	   der	   Instinkt	   im	   Lexikon	   der	   philosophischen	   Begriffe,	   das	  

weiter	   ausführt:	   „durch	   innere	   und	   äußere	   Reizeinwirkungen	   (Schlüsselreize)	  werden	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
305	  vgl.	  KSB	  8,	  p.	  492	  
306	  vgl.	   Burckhardt,	   Richard	   W.	   (2005):	   Patterns	   of	   Behavior:	   Konrad	   Lorenz,	   Niko	   Tinbergen	   and	   the	  
Founding	  of	  Ethology	  
307	  Becker-‐Carus,	  C.	  (2014).	  Instinkt.	  In:	  Dorsch	  –	  Lexikon	  der	  Psychologie,	  p.	  787	  
308	  Lorenz,	  Konrad	  (1978):	  Vergleichende	  Verhaltensforschung,	  p.	  175	  
309	  Ulfig,	  Alexander	  (1997):	  Lexikon	  der	  philosophischen	  Begriffe,	  p.	  204	  
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Instinkthandlungen	  ausgelöst,	  die	   zielgerichtet	   sind;	  dabei	   ist	   jedoch	  das	  Ziel	  dem	  eine	  

Instinkthandlung	   vollziehenden	   Lebewesen	   nicht	   bewußt.“310	  Gehen	  wir	  weiter	   in	   der	  

Zeit	   zurück,	   so	   findet	   sich	   in	   Eislers	   philosophischem	  Wörterbuch	   von	   1904	   folgende	  

Erläuterung:	  

„Die	   Instinkte	   gelten	   bald	   als	   unbewußte	   Intellekt-‐	   und	  Willenshandlungen,	   bald	   als	  

bloße	  Reflexbewegungen,	  sie	  werden	  bald	  einer	  universalen	  Vernunft	  zugeschrieben,	  bald	  

als	   Produkte	   individueller	   Erfahrung	   und	   Gewohnheit,	   bald	   endlich	   als	   vererbte	  

mechanisierte	  Triebe	  und	  Dispositionen	  betrachtet.	  -‐	  Im	  weitesten	  Sinne	  heißt	  »Instinkt«	  

die	  »Spürkraft«	  des	  Geistes.“311	  

Den	   Instinkt	   umfänglich	   als	   Spürkraft	   des	   Geistes	   zu	   fassen	   führt	   eine	   gedankliche	  

Abbildung	   ins	  Treffen,	  die	  der	  Wahrnehmung	  durchaus	  mehr	  korrelieren	  mag	  als	   jene	  

Erklärungen	   und	   Einschränkungen	   aus	   jüngerer	   Zeit.	   Andrerseits	   verweist	   die	   bloße	  

Übersetzung	   aus	   dem	   Lateinischen	   –	   instinctus	   als	   Antrieb	   -‐	   auf	   ein	  

Aktivierungspotential	  für	  eine	  Handlung,	  das	  aus	  dem	  „Erspürten“	  resultiert.	  Doch	  auch	  

ein	   aus	   der	   klassischen	   Konditionierung	   in	   sublimere	   Ursachen	   übertragenes	   Reiz-‐

Reaktionsschema	   deckt	   nur	   einen	   kleinen	   Ausschnitt	   des	   gängigen	   Vorverständnisses	  

des	  Begriffs	  Instinkt	  ab,	  wie	  auch	  die	  Intuition	  noch	  große	  Schnittmengen	  mit	  ihm	  bildet.	  

Ob	  als	  Spür-‐	  oder	  Antriebskraft:	  Zumeist	  taucht	  Instinkt	   jenseits	  kognitiv	  klar	  erfasster	  

und	   umrissener	   Zuordnung	   in	   unserem	   Sprachgebrauch	   auf.	   Und	   doch	   scheinen	   die	  

meisten	  geradezu	  instinktiv	  zu	  wissen,	  wovon	  die	  Rede	  sei.	  Charles	  Darwin	  stellt	  im	  19.	  

Jahrhundert	   explizit	   fest:	   “Ich	   will	   keine	   Definition	   des	   Ausdrucks	   Instinkt	   zu	   geben	  

versuchen“,312	  widmet	  dem	  Instinkt	  aber	  immerhin	  ein	  ganzes	  Kapitel	  in	  Die	  Entstehung	  

der	  Arten	  und	  spürt	  darin	  anhand	  von	  Beobachtungen	  aus	  dem	  Tierreich	  dem	  Instinkt	  in	  

seiner	  Vielfalt,	  seiner	  Komplexität	  in	  der	  Wirkung,	  seiner	  Veränderbarkeit	  und	  in	  seiner	  

Ableitung	  aus	  Erfahrungen	  nach.313	  	  

	  

Sollte	  nicht	  gerade	  ein	  solcher	  Begriff	  für	  Philosophen	  seit	  jeher	  von	  großer	  Anziehung	  

gewesen	   sein?	   Von	   einer	   philosophischen	   Karriere	   dieses	   Begriffs	   kann	   jedoch	  

keineswegs	  die	  Rede	  sein,	  wenngleich	  sich	  Streiflichter	  bei	  Seneca,	  Thomas	  von	  Aquin,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
310	  ebd.	  	  	  
311	  Eisler,	   Rudolf	   (1904):	   Wörterbuch	   der	   philosophischen	   Begriffe.	   http://www.textlog.de/4048.html	  	  
abgerufen	  am:	  13.4.2017	  
312	  Darwin,	  Charles	  (2016):	  Über	  die	  Entstehung	  der	  Arten,	  p.	  264	  	  
313	  ebd.,	  244	  ff.	  
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Kant,	   Fichte,	   Schopenhauer	   u.a.	   finden.	   Für	   einen	   aber	   war	   der	   Instinkt	   ein	  

grundlegendes	  Agens	  und	  wesensbestimmendes	  Merkmal:	  für	  Friedrich	  Nietzsche.	  	  

II.2 Leitprinzip	  und	  Labyrinth	  

Mit	   Ecce	   Homo.	  Wie	  man	   wird	   was	  man	   ist	   fasst	   Nietzsche	   1888,	   im	   letzten	   Sommer	  

seines	   philosophischen	   Schaffens,	   die	   Rezeptur	   seiner	   Selbstformung,	   die	   hohe	   Kunst	  

seines	   Handlungsdesigns	   und	   seinen	   exzeptionellen	   Zugang	   zur	   Wahrheitsfindung	   in	  

eine	  kurze	  autobiografische	  Schrift.	  In	  ebenso	  klaren	  wie	  kühnen	  Gedanken	  weist	  er	  auf	  

seine	  Position,	  seine	  Forderungen	  und	  seine	  Aufgabe	  im	  Weltgeschehen	  hin.	  Er	  erzählt	  

sich	   darin	   „ m e i n e m 	   g a n z e n 	   L e b e n 	   d a n k b a r “ 314	  seine	   Geschichte.	   Sie	  

gewährt	  regen	  Einblick	  in	  sein	  Erkennen,	  sein	  Schaffen,	  sein	  Werden	  als	  Mensch,	  seine	  

Stellung	   im	   Fatum,	   seine	   Herkunft	   und	   Hinkunft.	   Ganz	   nebenher	   lockt	   er	   den	  

zukünftigen	  Leser	  auf	  den	  Weg,	  sich	  sein	  eigenes	  Wachsen	  zu	  gewinnen;	  mehr	  noch:	  zu	  

werden,	   „was	  man	   ist“315.	   Ein	  Weg,	  wie	   ihn	   auch	   viele	   alte	   Traditionen,	   die	   indischen	  

Heiligen	   und	   die	   Sufi-‐Meister,	   auch	   die	   indigen	   Weisen	   noch	   kennen:	   Nicht	   über	  

Zurechtweisungen	   und	   Antworten	   lernt	   der	   Schüler	   und	   gewinnt	   sich	   Einsichten,	  

sondern	  über	  die	  Erzählkunst,	  über	  Beispiele.316	  	  

	  

Doch	  kristallisiert	  sich	  unterhalb	  des	  so	  überzeitlich	  in	  Sichtbare	  gerückten	  Ecce	  Homo	  

die	   eigentlich	   „trophonische“317 	  Frage	   heraus:	   Könnte	   gerade	   in	   dieser	   Schrift,	   in	  

welcher	  Nietzsche	  gegen	  Ende	  seiner	  denkerischen	  Laufbahn	  sein	  Leben	  und	  sein	  Werk	  

in	   nuce	   fasst,	   sich	   der	   Hinweis	   bergen,	   was	   es	   ausmachte,	   dass	   er	   in	   solcher	  

Selbstgewissheit	  in	  seinen	  Kapitelüberschriften	  von	  sich	  behaupten	  konnte:	  „Warum	  ich	  

so	   weise	   bin“,	   „Warum	   ich	   so	   klug	   bin“,	   „Warum	   ich	   so	   gute	   Bücher	   schreibe“	   und	  

„Warum	  ich	  ein	  Schicksal	  bin“?318	  Insofern	  gilt	  es,	  den	  Code	  des	  Ausnahmemenschen,	  als	  

der	   uns	   Nietzsche	   bereits	   seit	   Kindertagen	   begegnet	   ist,	   hier	   von	   seinem	   Ende	   her	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
314	  „ W i e 	   s o l l t e 	   i c h 	   n i c h t 	   m e i n e m 	   g a n z e n 	   L e b e n 	   d a n k b a r 	   s e i n ? 	   Und	  so	  erzähle	   ich	  
mir	  mein	  Leben.“	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  263	  
315	  s.o.,	  Untertitel	  von	  Ecce	  Homo.	  
316	  Eine	  Einweihungs-‐Geschichte	  des	  „Wie	  man	  wird	  was	  man	  ist“	  zur	  höchsten	  Stufe	  der	  Vollkommenheit	  
zeichnet	   im	   12.	   Jahrhundert	   der	   Sufi-‐Meister	   Fariduddin	   Attar	   (er	   weihte	   später	   Rumi	   ein)	   in	   seinem	  
persischen	  Vers-‐Epos	  Die	  Konferenz	  der	  Vögel	  auf.	  Attar,	  Farid	  ud-‐Din	  (2015):	  Die	  Konferenz	  der	  Vögel	  
317	  vgl.	  Nietzsches	  metaphorischen	  Hinweis	  auf	  das	  Unterweltsorakel	  des	  Trophonios.	  KSA	  3,	  MR,	  p.	  11	  
318	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  260	  ff.	  



	   I I . 	   D E R 	   I N S T I N K T 	   A L S 	   M I S S I O N 	  

	  

102	  

freizulegen	   resp.	   zu	   knacken.	   Denn:	   „Der	   große	   Dichter	   schöpft	   	   n u r 	   aus	   seiner	  

Realität“.319	  	  

	  

Bleibt	   also,	   ein	   Tracking	   von	   Nietzsches	   Realität	   zu	   unternehmen:	   Lässt	   sich	   hier	   ein	  

besonderes	   Charakteristikum	   ausmachen,	   welches	   Nietzsche	   seine	   so	   spezielle	  

Wahrnehmung	   und	   seinen	   Zugang	   zur	   Wahrheitsfindung	   in	   Innen-‐	   und	   Außenwelt	  

erlaubte?	  Man	  wird	  –	   trotz	  des	  von	  Beginn	  an	  einnehmenden	  Narrativs	   -‐	  rasch	   fündig,	  

vorausgesetzt,	  der	  eigene	  Spürsinn	  und	  die	  Bereitschaft	  zu	  trophonischen	  Erkundungen	  

sind	  aktiviert.	  Sie	  führen	  zu	  jenem	  Begriff,	  der	  in	  dieser	  kurzen	  Schrift	  von	  ca.	  120	  Seiten	  

ein	   ganzes	   unterirdisches	   Labyrinth	   ausbreitet	   und	   der	   dieser	   eine	   wirkmächtige	  

Eigenheit	  verleiht:	  Der	  Instinkt.	  Mitsamt	  seinen	  Derivationen	  und	  Kompositionen	  finden	  

wir	  diesen	  Begriff	  ganze	  79-‐	  bzw.	  80-‐mal,	  je	  nach	  Ausgabe,	  darin	  notiert.320	  

	  

Einleitend	  -‐	  gleich	  in	  den	  ersten	  Zeilen	  des	  Vorworts	  zu	  Ecce	  Homo	  –	  verweist	  Nietzsche	  

auf	  den	   triftigen	  Grund	   sich	  vorzustellen,	   zu	   sagen	   	   „ w e r “ 	   er	   sei:	  weil	   es	  die	  Grösse	  

seiner	  Aufgabe	   erfordere	  und	  er	  nicht	  verwechselt	  321	  werden	  wolle.322	  Weder	   strebe	   er	  

danach,	   eine	   solche	   Präsentation	   selbst	   vorzunehmen,	   noch	   geschehe	   dies	   aus	   eitlen	  

Motiven.	  Doch	   es	  mankiert	   an	   Zeitgenossen,	   die	   dies	   hätten	   unternehmen	  wollen	   und	  

können.	   Insofern	   lässt	  er	  wissen:	   „Unter	  diesen	  Umständen	  giebt	  es	  eine	  Pflicht,	  gegen	  

die	   im	   Grunde	  meine	   Gewohnheit,	   noch	  mehr	   der	   Stolz	  meiner	   Instinkte	   revoltirt“323.	  	  

Revoltierende	  Gewohnheit,	  revoltierender	  Stolz	  seiner	  Instinkte?	  -‐	  Offenkundig	  hält	  hier	  

Nietzsche	  etwas	  in	  Zaum,	  dem	  er	  sonst	  Vorrang	  und	  höchstes	  Vertrauen	  zubilligt:	  Dazu	  

gehören	   einerseits	   seine	   distinguierten	   Gewohnheiten,	   die	   er	   nicht	   passiv	   erwirbt,	  

sondern	  die	  er	   zeitlebens	  als	  auswählendes	  Prinzip,	  mithin	  per	  Entscheidungen	   in	   sein	  

Verhalten	  integriert,	  sie	  ausbildet	  und	  verstärkt.324	  In	  noch	  höherem	  Maß	  sind	  es	  jedoch	  

für	   Nietzsche	   seine	   Instinkte,	   die	   sich	   hier	   als	   thymotisch	   aufgeladene	   lebendige	  

Leitfunktion	  zeigen:	  sie	  haben	  ihren	  eigenen	  Stolz	  –	  der	  zugleich	  auch	  Nietzsches	  Stolz	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
319	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  287	  	  
320	  Dies	   betrifft	   den	   2.	   Abschnitt	   des	   Kapitels	   „Warum	   ich	   so	   gute	   Bücher	   schreibe“.	   Vgl.	   dazu	   den	  
Kommentar	  von	  Colli	  und	  Montinari,	  KSA	  14,	  p.	  481	  -‐	  482	  
321	  Tatsächlich	  hatte	  man	   ihn	   in	  Deutschland	  einmal	  mit	  Paul	  Rée	  verwechselt	  –	  worauf	  Nietzsche	  1883	  
äußerte:	   „Die	   ärmlichste	   Einsamkeit	   soll	   mir	   recht	   sein:	   aber,	   nochmals,	   ich	   will	   nicht	   verwechselt	  
werden.“	  	  KSB	  6,	  Nr.	  402,	  p.	  360	  
322	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  257	  
323	  ebd.	  
324	  Heute	   kann	   die	   Neurobiologie	   Lernmuster	   bzw.	   Eingeübtes	   auch	   physisch	   an	   der	   Verstärkung	   der	  
neuronalen	  Verbindungen	  resp.	  Netzwerke	  verifizieren.	  
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ist.	  In	  ihrer	  gewählten	  Ausdifferenzierung	  entspringen	  sie	  sowohl	  seiner	  Einflussnahme	  

als	   auch	   dem	   Erbe	   der	   Natur	   und	   bilden	   damit	   ein	   organisches	   Ganzes	   von	  

wesensbestimmender	   Wirkung.	   D.h.	   die	   Auswahl	   der	   Handlungen	   formiert	   ein	  

Gewohnheitsfeld,	   das	   nach	   fortwährender	   Einübung	   „automatisch“	   (i.e.	   „gewohnt“)	  

handeln	   lässt	   –	   dahinter	   stehen	   die	   noch	   feineren	   Instinkte,	   die	   ein	   genetisches	   Erbe	  

mitbringen,	   aber	   durch	   bewusst	   forciertes	   Training	   sich	   den	   Anforderungen	  

entsprechend	  entwickeln	  und	  ausdifferenzieren.	  	  So	  entsteht	  eine	  Instanz,	  die	  schneller	  

als	  der	  kognitive	  Apparat	  Einsichten	  und	  Handlungen	  triggern	  kann.	  Nietzsches	  Instinkt	  

überschneidet	  sich	  partiell	  mit	  unterschiedlichen	  Spielarten	  der	  Intelligenz,	  wie	  u.a.	  der	  

adaptiven,	   der	   emotionalen,	   der	   sozialen	   und	   der	   ästhetischen,	   die	   bis	   in	   die	   feinsten	  

Ausformungen	   der	   internen	   und	   exekutierten	   Muster	   reichen.	   Dazu	   kommt	   ein	  

gleichsam	   moralischer	   Instinkt:	   das	   Integral	   der	   gebildeten	   Werturteile,	   welches	   ein	  

Sensorium	  sowohl	  für	  Décadence-‐Strömungen	  als	  auch	  für	  die	  umgewerteten	  Werte	  der	  

aristokratischen	  Moral325	  bilden	  kann.	  Auch	  unbewusst	  Angesammeltes	  sowie	  im	  Außen	  

unbewusst	  Geortetes	   spielen	   für	  den	   Instinkt	   eine	  Rolle.	  Und	  doch	  deckt	   all	   dies	  noch	  

nicht	  jene	  komplexe	  Dimension	  ab,	  die	  Nietzsche	  mit	  seinem	  präferierten	  Begriff	  webt.	  

Insofern	   macht	   es	   hier	   Sinn,	   im	   Folgenden	   die	   diesbezüglichen	   Zuordnungen	   des	  

Instinkts	   in	  Ecce	  Homo	   zu	   untersuchen	   –	   über	   alle	   Schriften	   und	  Briefe	   verteilt	   findet	  

sich	   der	   Begriff	   weit	   über	   1200	   mal.	   Bei	   all	   dem	   gilt,	   dass	   Nietzsche	   dem	   Instinkt	  

größere	  Erkenntnis-‐	  und	  Umsetzungsvermögen	  zuteilt	  als	  der	  Ratio,	  die	  bloß	  die	  zweite	  

Prüferin	   darstellt.	  Wolfgang	   Müller-‐Lauter	   stellt	   in	   seinen	   Nietzsche-‐Interpretationen	  

heraus:	   „Die	  äußerste	  Entscheidung	  des	  Menschen	   ist	   für	  Heidegger	  wie	   für	  Nietzsche	  

„zugleich	  die	   innerste“.	   Sie	   „fällt	   im	  Stillen“,	   aber	   „nicht	  als	  Beschluss“.“326	  Entspringen	  

Wahrheit	  und	  schöpferische	  Kraft	  bei	  Nietzsche	  dem	  –	  stillen,	  nicht	  argumentierenden	  -‐	  

Instinkt?	  

II.3 Der	  Satyr	  und	  sein	  Revier	  

Bereits	  im	  2.	  Absatz	  des	  Vorworts	  fasst	  Nietzsche	  sein	  Wesen	  als	  Philosoph	  und	  Mensch	  

in	   bildmächtige	   Sprache:	   Er	   sei	   „kein	   Popanz,	   kein	   Moralungeheuer“,	   	   vielmehr	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
325	  vgl.	  KSA	  5,	  JGB,	  Kap.	  9	  p.	  205	  ff.	  
326	  Müller-‐Lauter,	  Wolfgang	  (2000):	  Nietzsche-‐Interpretationen	  III.	  Heidegger	  und	  Nietzsche.	  p.	  215	  
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„Gegensatz-‐Natur“	   zu	   allem,	   was	   als	   „tugendhaft“	   verehrt	   wird.	  327	  Damit	   zeichnet	   er	  

bereits	  klare	  Grenzlinien	  zu	  dem,	  wogegen	  für	  seine	  Natur	  Abgrenzung	  und	  Distanz	  not	  

tut.	   Dies,	   um	   gleich	   im	   nächsten	   Augenblick	   zum	  weitesten	  Wurf	   und	   Entwurf	   seiner	  

selbst	  auszuholen:	  „Ich	  bin	  ein	  Jünger	  des	  Philosophen	  Dionysos,	  ich	  zöge	  vor,	  eher	  noch	  

ein	   Satyr	   zu	   sein	   als	   ein	   Heiliger.“328	  Welches	   Rätsel,	   welchen	   Wink,	   welche	   wilde	  

Weisheit	   enthüllt	   die	   Maske	   des	   	   Satyrs?	   Satyrn,	   die	   jungen	   Begleiter	   des	   Dionysos,	  

sowie	  dessen	  alter	  Lehrer	  Silen	  gelten	  als	  mythologische	  Mischwesen	  zwischen	  Mensch	  

und	   Pferd,	   ähnlich	   den	   Kentauren.	   Bei	   den	   Satyrn	   allerdings	   überwiegen	   die	  

anthropomorphen	   Wesensanteile,	   während	   die	   zoomorphen	   sich	   auf	   Ohren,	   Nase,	  

Augen,	  Mund,	  Behaarung,	  Schweif,	  Beine	  bzw.	  Hufe	  und	  Phallos	  beschränken.329	  Es	  fällt	  

auf,	   dass	   ausgerechnet	   die	   fünf	   Sinnesorgane	   –	   samt	   der	   Haut	   mit	   ihren	   haarigen	  

Antennen	   für	   das	   Fühlen	   –	   durch	   tierische	   Anteile	   besetzt	   sind,	   ebenso	   das	  

Bodenständige	   durch	   Pferdebeine	   und	   Hufe	   sowie	   der	   Ausdruck	   der	   Zeugungskraft	  

durch	   den	  markanten	   tierischen	   Phallos.	   Bei	   Pferden	   sind	   zudem	   die	   Ohren	  mit	   dem	  

Instinkt	  der	  Früherkennung	  von	  Gefahren	  konnotiert,	  die	  sprichwörtlichen	  Nüstern,	  die	  

als	  Organe	   für	  den	   Instinkt	  angesehen	  werden,	  enthalten	  ob	   feiner	  Härchen	  zusätzlich	  

einen	   Tastsinn	   und	   dienen	   der	   Kommunikation.	   Ein	   Satyr	   zeigt	   sich	   mithin	   als	   ein	  

weitgehend	   menschliches	   Wesen,	   dessen	   sinnliche	   Wahrnehmung	   allerdings	   die	  

verfeinerte	   -‐	  und	   instinktverlässlichere	   -‐	   tierische	   ist,	   ebenso,	  wie	   sein	  Verortetsein	   in	  

Natur	   und	   Welt	   und	   sein	   Gedeihen	   als	   Spezies	   sich	   durch	   tierische	   Provenienz	  

auszeichnen.	   Bocksattribute	   erfolgen	   erst	   zuzeiten	   des	   Hellenismus,	   mit	   denen	  

ausgestattet	  ihn	  auch	  Nietzsche	  sieht.330	  Er	  redet	  „als	  Naturwesen	  unter	  Naturwesen	  in	  	  

Geberden“,	   darüber	   hinaus	   in	   der	   „ T a n z g e b e r d e “ ; 	   	   für	   Nietzsche	   ist	   er	   der	  

„Genius	  des	  Daseins	  an	  sich.“331	  

	  

Wenn	  Nietzsche	  diesem	  Mischwesen	  den	  Vorzug	  vor	  dem	  Heiligen	  gibt,	  so	  ist	  dies	  eine	  

klare	   Absage	   an	   die	   Ideale,	   an	   die	  wahre	  Welt	   des	   vergeistigten	  Menschen	  mit	   seiner	  

vertikalen	  Ausrichtung	  -‐	  zugunsten	  der	  tierischen	  Superiorität,	  der	  wilden	  Weisheit,	  die	  

dem	  Satyr	  als	  Naturwesen	   immerhin	  auch	  die	  horizontale	  Achse	  eröffnet:	   Sie	   gewährt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
327	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  257	  
328	  ebd.	  	  p.	  258	  
329	  vgl.	  Der	  kleine	  Pauly.	  Lexikon	  der	  Antike	  (1979),	  Bd.	  5,	  p.	  191	  
330	  Dionysos	   selbst	   ist	   bei	   Nietzsche	   zudem	  mit	   den	   –	   kultischen	   -‐	   Attributen	   des	   Panthers	   und	   Tigers	  
versehen.	  Vgl.	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  433	  
331	  KSA	  1,	  DW,	  p.	  575	  
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ein	   sinnlich	   besser	   adaptiertes,	   instinktiveres	   Einblicken	   und	   Eintauchen	   in	   die	   reale	  

Welt.	   Nietzsche	   wehrt	   sich	   gegen	   den	   Heiligen:	   „ G ö t z e n 	   (mein	  Wort	   für	   „Ideale“)	  	  

u m w e r f e n 	  –	  das	  gehört	  schon	  eher	  zu	  meinem	  Handwerk“332	  stellt	  er	  die	  vertikalen	  

Machtkalküle	   ausmachend	   für	   sich	   fest	   und	   setzt	   nach:	   „Die	   	   L ü g e 	   des	   Ideals	   war	  

bisher	   der	   Fluch	   über	   der	   Realität,	   die	   Menschheit	   selbst	   ist	   durch	   sie	   bis	   in	   ihre	  

untersten	   Instinkte	   hinein	   verlogen	   und	   falsch	   geworden	   -‐	   bis	   zur	   Anbetung	   der	  

u m g e k e h r t e n 	  Werthe,	  als	  die	  sind,	  mit	  denen	  ihr	  erst	  das	  Gedeihen,	  die	  Zukunft,	  

das	  hohe	  	  R e c h t 	  auf	  Zukunft	  verbürgt	  wäre.“333	  Ganz	  deutlich	  sieht	  hier	  Nietzsche	  all	  

das,	  was	  in	  jenem	  durch	  religiöse	  und	  staatliche	  Herdenmoral	  geprägten	  Menschen	  noch	  

an	  Instinkt	  übrig	   ist,	  als	  manipuliert	  und	  ausgerichtet	  auf	  décadence-‐Werte	  an;	  es	   läuft	  

der	  vitalen	  Ordnung	  der	  Natur,	  deren	  Agent	  der	  Instinkt	  ist,	  diametral	  entgegen.	  Für	  sich	  

selbst	   wählt	   Nietzsche	   die	   Distanz,	   die	   starke	   „Luft	   der	   Höhe“,	   das	   „Eis	   und	  

Hochgebirge“,	   die	   Einsamkeit,	   aus	   der	   sich	   ein	   klarer	   Blick	   auf	   das	   Geschehen	   auftut:	  

Seine	  Philosophie	  ist	  „das	  Aufsuchen	  alles	  Fremden	  und	  Fragwürdigen	  im	  Dasein,	  alles	  

dessen,	   was	   durch	   die	   Moral	   bisher	   in	   Bann	   gethan	   war“,	   eine	   „Wanderung	   	   i m 	  

V e r b o t e n e n “ .334	  Ein	   solcher	  Ort	   schärft	   die	   Instinkte,	   von	  einem	  solchen	  Ort	   aus	  

lassen	  sich	  Wahrheitssuchende	  mit	  der	  zentralen	  Assessment-‐Testfrage	  für	  Philosophie	  

und	  Leben	  ins	  Visier	  nehmen	  -‐	  aber	  auch	  eigene	  Standards	  setzen:	  	  

„	  -‐	  Wie	  viel	  Wahrheit	  	  e r t r ä g t , wie	  viel	  Wahrheit	  	  w a g t 	  ein	  Geist?	  das	  wurde	  für	  

mich	   immer	  mehr	   der	   eigentliche	  Werthmesser.	   Irrthum	   (-‐	   der	   Glaube	   an's	   Ideal	   -‐)	   ist	  

nicht	  Blindheit,	   Irrthum	  ist	   	  F e i g h e i t . . . 	   Jede	  Errungenschaft,	   jeder	  Schritt	  vorwärts	  

in	  der	  Erkenntniss	   	   f o l g t 	  aus	  dem	  Muth,	  aus	  der	  Härte	  gegen	  sich,	  aus	  der	  Sauberkeit	  

gegen	   sich	   ...	   Ich	  widerlege	   die	   Ideale	   nicht,	   ich	   ziehe	   bloss	  Handschuhe	   vor	   ihnen	   an	   ...	  

Nitimur	   in	   	   v e t i t u m : 	   in	   diesem	   Zeichen	   siegt	   einmal	  meine	   Philosophie,	   denn	  man	  

verbot	  bisher	  grundsätzlich	  immer	  nur	  die	  Wahrheit.	  –“335	  	  

In	   einer	   solchen	   Höhenluft,	   „6000	   Fuss	   jenseits	   von	   Mensch	   und	   Zeit“336	  	   wird	   auch	  

Nietzsches	  Zarathustra	  geboren,	  den	  er	  hier	  bereits	  im	  Vorwort	  sein	  Licht	  vorauswerfen	  

lässt:	   In	   Zarathustra	   manifestiert	   sich	   Nietzsches	   Schöpfungs-‐	   und	   noch	   mehr	   seine	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
332	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  258	  
333	  ebd.	  
334	  ebd.	  
335	  ebd.,	  p.	  259	  
336	  ebd.,	  p.	  335	  
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Zeugungskraft,	  er	   ist	  die	   Idee	  „eine	  Sohnesgestalt	  künstlerisch	  zu	  schaffen“337,	  mit	   ihm	  

macht	   er	   „der	   Menschheit	   das	   grösste	   Geschenk“.338 	  Entsprechend	   ekstatisch	   und	  

halkyonisch	  erfüllt	   ist	   auch	  die	  Sphäre,	  die	  mit	  diesem	  Anti-‐Propheten	  geschaffen	  und	  

spürbar	   wird:	   „aus	   einer	   unendlichen	   Lichtfülle	   und	   Glückstiefe	   fällt	   Tropfen	   für	  

Tropfen,	  Wort	  für	  Wort“.339	  „Mit	  einer	  Stimme	  über	  Jahrtausende“340	  redet	  dieses	  Buch,	  

geradeso,	  wie	  einst	  Heraklit	  seine	  Worte	  durch	  Jahrtausende	  tönen	  ließ341.	  Zudem	  sei	  es	  

auch	  „das	  	  t i e f s t e , 	  das	  aus	  dem	  innersten	  Reichthum	  der	  Wahrheit	  heraus	  geborene,	  

ein	  unerschöpflicher	  Brunnen,	   in	  den	  kein	  Eimer	  hinabsteigt,	   ohne	  mit	  Gold	  und	  Güte	  

gefüllt	   heraufzukommen“ 342 .	   Dieses	   Versprechen	   sehnt	   sich	   danach,	   im	   Leser	  

gleichermaßen	   jenen	   vielleicht	   zunächst	   nur	   latent	   vorhandenen	   philosophischen	  

Instinkt	   anzufachen	   und	   hochzufahren.	   Mit	   ihm	   kann	   sodann	   per	   Bildersprache	   in	  

genannte	   geistige	  wie	   emotionale	   Gefilde	   vorgedrungen	  werden,	   in	   denen	   eine	   solche	  

Fülle	  erfahrbar	  wird.	  Doch	  ist	  Nietzsches	  Zarathustra	  „Ein	  Buch	  für	  Alle	  und	  Keinen“343:	  

„Dergleichen	  gelangt	  nur	  zu	  den	  Auserwähltesten;	  es	  ist	  ein	  Vorrecht	  ohne	  Gleichen	  hier	  

Hörer	   zu	   sein;	   es	   steht	   Niemandem	   frei,	   für	   Zarathustra	   Ohren	   zu	   haben“344 	  teilt	  

Nietzsche	   seiner	   künftigen	   Leserschaft	   mit.	   Es	   mag	   durchaus	   erforderliche	  

Vorbedingung	  sein,	  die	  fein	  und	  instinktiv	  ausgestatteten	  Ohren	  und	  feinen	  Sinne	  eines	  

Satyrs	   mitzubringen,	   um	   das	   Vorrecht	   zu	   erhalten,	   in	   die	   Sphäre	   Zarathustras	  

immergieren	  zu	  können.	  Denn	  Nietzsche	  öffnet	  hier	  den	  Raum	  des	  Ausnahme-‐Denkens	  

und	   der	   Ausnahme-‐Fülle	   für	   sinnlich	   Resonanzfähige	   –	   er	   liegt	   jenseits	   bislang	  

konstruierter	  Wirklichkeitslabyrinthe.	  Es	  ist	  der	  Raum	  eines	  Ausnahme-‐Seins	  und	  eines	  

Ausnahmezustands,	   aus	   welchem	   ein	   solcher	   Schaffensakt,	   eine	   solche	   ästhetisch	  

aufgeladene	  Mission,	   ein	  Werk	  wie	  der	  Zarathustra	   erst	  möglich	  wird.	  Dieser	   Zustand	  

weiß	  um	   seine	  Gesundheit.	   Er	   sehnt	   sich	  nach	  Ansteckung,	  Weitergabe,	   nach	   Jüngern,	  

Söhnen	   und	   Töchtern,	   nach	   Nachfahren,	   die	   sich	   stets	   verjüngen,	   nach	   Zukunft.	   Dies	  

bedarf	   nicht	  mehr	   der	  Mittel	   des	   Lehrers,	   nicht	   derer	   eines	   Propheten,	   sondern	   eines	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
337	  Overbeck,	   Ida:	   Erinnerungen	   von	   Frau	   Ida	  Overbeck.	   In:	   Chronik,	   p.	   540;	   Ida	  Overbeck	   gibt	   an,	   dass	  
Nietzsche	  ihr	  gegenüber	  dies	  geäußert	  hatte	  –	  in	  Ermangelung	  eines	  leiblichen	  Sohnes.	  
338	  KSA	  6,	  EH,	  259	  
339	  ebd.,	  p.	  260	  
340	  ebd.,	  p.	  259	  	  Nietzsche	  nimmt	  Bezug	  auf	  folgendes	  Fragment	  von	  Heraklit:	  Die	  Sibylle,	  die	  mit	  rasendem	  
Munde	  Ungelachtes	  und	  Ungeschminktes	  und	  Ungesalbtes	  kündet,	  reicht,	  vom	  Gotte	  erfüllt,	  mit	  ihrer	  Stimme	  
durch	  tausend	  Jahre.“	  (Hervorhebung	  Capelle)	  In:	  Capelle,	  Wilhelm	  (1968):	  Die	  Vorsokratiker,	  p.	  138	  
341	  vgl.	   Quirings	   Sammlung	   der	   Heraklit-‐Fragmente	   mit	   dem	   bezugnehmenden	   Titel:	   Quiring,	   Heinrich	  
(1959):	  Heraklit.	  Worte	  tönen	  durch	  Jahrtausende	  
342	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  259	  
343	  KSA	  4,	  ZAR,	  Buchtitel:	  Also	  sprach	  Zarathustra.	  Ein	  Buch	  für	  Alle	  und	  Keinen	  
344	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  260	  
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Katalysators,	  der	  die	  Reaktion	  der	  Selbstfindung	  im	  Schüler	  und	  Leser	  heraufruft,	  um	  an	  

der	   Fülle	   teilzuhaben.	  Der	   sich	   aber	   auch	  wieder	   entzieht:	   „Nun	  heisse	   ich	   euch,	  mich	  

verlieren	   und	   euch	   finden;	   und	   erst,	   w e n n 	   i h r 	   m i c h 	   A l l e 	   v e r l e u g n e t 	  

h a b t , 	  will	  ich	  euch	  wiederkehren	  .	  .	  .	  “.345	  

	  

Was	   hier	   mit	   Zarathustra	   antizipiert	   werden	   will,	   ist	   der	   Bestzustand,	   die	   peak	  

experience.	   Zu	   dieser	   kann	   sich	   jeder	   nur	   selbst	   hingezogen	   fühlen,	   sie	   für	   sich	   selbst	  

leisten,	   sie	   für	   sich	   gewinnen	   und	   sie	   schließlich	   feiern.	   Die	   frohe	   Botschaft,	   die	  

Nietzsche	   in	   seine	   Philosophie	   einwebt,	   wie	   sich	   uns	   noch	   zeigen	   wird,	   lautet:	   Der	  

Instinkt	  lässt	  sich	  auf	  ein	  solches	  Unternehmen	  ausrichten!	  	  

	  

Wenn	   solche	   Spitzenzustände	   erreicht	   werden	   können,	   aus	   denen	   sich	   schöpferische	  

Höchstleitungen	   wie	   Zarathustra	   generieren	   lassen,	   so	   weiß	   Nietzsche	   dabei	   um	   die	  

Auszeichnung	   und	   vergisst	   auch	   nicht	   auf	   die	   Dankbarkeit:	   Eine	   Dankbarkeit,	   die	   das	  

Leben	   in	   all	   seinen	   Herausforderungen	   wie	   in	   der	   Methexis	   an	   höhere	   Schaffens-‐

Zustände	   einschließt,	   die	   die	   „Geschenke“	   seiner	   Werke	   würdigt;	   die	   ihn	   mit	   einem	  

„Sonnenblick“	  auf	  sein	  Leben	  schauen	  lässt.346	  	  –	  Am	  Ende	  des	  Vorworts	  zu	  Ecce	  Homo	  

verleiht	   er	   ihr	   explizit	   Ausdruck:	   „ W i e 	   s o l l t e 	   i c h 	   n i c h t 	   m e i n e m 	  

g a n z e n 	   L e b e n 	   d a n k b a r 	   s e i n ? “ 347	  	  

II.4 Warum	  ich	  so	  weise	  bin.	  Der	  Mensch	  der	  feinen	  Witterung	  

„Ich	  habe	  für	  die	  Zeichen	  von	  Aufgang	  und	  Niedergang	  eine	  feinere	  Witterung	  als	  je	  ein	  

Mensch	  gehabt	  hat,	  ich	  bin	  der	  Lehrer	  par	  excellence	  hierfür,	  -‐	  ich	  kenne	  Beides,	  ich	  bin	  

Beides.	   -‐“	   stellt	   hier	  Nietzsche	   in	  Anlehnung	   an	   die	   Instinktwelt	   des	   Tiers	   –	   oder,	  wie	  

bereits	   herausgestellt,	   des	   Satyrs	   -‐	   fest:	   dies	   ob	   seiner	   „doppelten	   Herkunft“,	   als	  

„décadent	   zugleich	   und	   	   A n f a n g “ .348	  	   Tatsächlich	   war	   Nietzsches	   physiologische	  

Kondition	   in	   den	   Jahren	   seines	   Schaffens	   von	   unzähligen	   Krankheits-‐Anfällen,	  

chronischen	   Erkrankungen,	   Erschöpfungen,	   exzessiven	   Schmerzen	   sowie	   drohender	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
345	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  261	  
346	  ebd.,	  p.	  263	  
347	  ebd.	  
348	  ebd.,	  p.	  264	  
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Erblindung	  bestimmt,	  sodass	  er	  sich	  damals	  als	  „Schatten“	  verstand,	  wobei,	  wie	  sich	  uns	  

noch	   zeigen	  wird,	   der	   Schatten	  noch	   eine	   ganz	   andere	  Konnotation	  und	  Dimension	   in	  

seinem	  Denken	  erfährt.	  Doch	  verträgt	  sich	  bei	  Nietzsche	  überraschend	  „die	  vollkommne	  

Helle	  und	  Heiterkeit,	  selbst	  Exuberanz	  des	  Geistes“,	  die	  seine	  Werke	  auszeichnet,	  mit	  der	  

„tiefsten	   physiologischen	   Schwäche“. 349 	  Aus	   Nietzsches	   Aufzeichnungen	   lässt	   sich	  

ausrechnen,	  dass	  ihm	  oftmals	  während	  eines	  Jahres	  insgesamt	  nur	  wenige	  Wochen	  der	  

Wiederkehr	  ungetrübter	  Lebenskraft	  zufielen	  –	  mit	  welcher	  zumeist	  „auch	  die	  Sehkraft	  

wieder	  zugenommen	  hat“.350	  Insofern	  weiß	  sich	  Nietzsche	  einerseits	  erfahren	  „in	  Fragen	  

der	  décadence“,	  zugleich	  weiß	  er	  aber	  auch	  „das	  eigentliche	  Geschenk	   jener	  Zeit“,	   jene	  

Verfeinerung	  des	  Begreifens	  und	  Beobachtens,	  die	  „Psychologie	  des	  Um-‐die-‐Ecke-‐sehns“	  

zu	   schätzen.351	  Doch	   tun	   sich	   ihm	   auch	   in	   ungeahnter	   Wucht	   jene	   intermittierenden	  

Zustände	   der	   „Fülle	   und	   Selbstgewissheit	   des	   	   r e i c h e n 	   Lebens“	   auf,	   die	   ihm	   die	  

diametral	   entgegengesetzte	  Perspektive	  gewähren:	   sie	   lassen	   ihn	   „hinuntersehn	   in	  die	  

heimliche	   Arbeit	   des	   Décadence-‐Instinkts“. 352 	  Aus	   der	   Schärfung	   seiner	   doppelt	  

erfahrenen	  Instinkte	  heraus	  resultiert	  für	  ihn:	  „Ich	  habe	  es	  jetzt	  in	  der	  Hand,	  ich	  habe	  die	  

Hand	   dafür,	   	   P e r s p e k t i v e n 	   u m z u s t e l l e n : 	   erster	   Grund,	  weshalb	   für	  mich	  

allein	   vielleicht	   eine	   "Umwerthung	   der	   Werthe"	   überhaupt	   möglich	   ist.“ 353 	  	   Die	  

Umwertung	   von	   décadence-‐Werten	   in	   jene	   der	   vornehmen	  Moral	   bringt	   folglich	   eine	  

Neuausrichtung	   der	   Instinkte	   mit	   sich:	   sie	   revitalisieren	   sich,	   werden	   stärker,	   sie	  

gesunden.	  

	  

Wenn	  also	  Nietzsche	  behauptet,	  	  „décadent“	  und	  	  „auch	  dessen	  Gegensatz“	  zu	  sein,	  so	  ist	  

hier	   zugleich	   mitzudenken,	   dass	   er	   sich	   „instinktiv“	   immer	   „die	   	   r e c h t e n 	   Mittel	  

wählte“,	   um	   vom	  Dunkel	   in	   die	   Sonne,	   von	   der	   Krankheit	   zu	   vitaler	   Schaffenskraft	   zu	  

gelangen:	   „Als	   summa	   summarum	  war	   ich	   gesund,	   als	  Winkel,	   als	   Specialität	   war	   ich	  

décadent.“354	  	  Aus	  „Instinkt-‐Gewissheit“	  nimmt	  er	  seine	  Gesundheit	  „selbst	  in	  die	  Hand“,	  

wofür	   Voraussetzung	   ist,	   „ d a s s 	   m a n 	   i m 	   G r u n d e 	   g e s u n d 	   i s t “ . 355	  

Gesundwerdung	  und	  Gesunderhaltung	  bedürfen	  bei	  ihm	  des	  Gegenpols,	  um	  sich	  weiter	  

zu	   optimieren	   	   -‐	   was	   im	   Grunde	   der	   Funktionsweise	   des	   Immunsystems	   entspricht.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
349	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  265	  
350	  ebd.	  
351	  ebd.,	  p.	  265,	  266	  
352	  ebd.,	  p.	  266	  
353	  ebd.	  
354	  ebd.	  
355	  ebd.	  
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Überwiegen	  die	  gesunden	  Instinkte,	   „kann	  umgekehrt	  Kranksein	  sogar	  ein	  energisches	  	  

S t i m u l a n s 	   zum	   Leben,	   zum	   Mehr-‐leben	   sein“356.	   Dieses	   Mehrleben	   sollte	   sich	   in	  

seinem	   Sich-‐verzeichnen,	   seinem	   Denken,	   seinem	   hochinspiriertem	   Werk,	   seinem	  

Dasein	   als	   Künstler	   Ausdruck	   verleihen.	   Der	   seinem	   Genesungswillen	   zugehörige	  

„Instinkt	   der	   Selbst-‐Wiederherstellung“	   versteht	   sich	   neben	   seiner	   zuratend-‐

optimierenden	   Funktion	   auch	   zuweilen	   auf	   die	   strikte	   Rolle	   eines	   abratenden	  

daimonions	   -‐	   dies	   jedoch	   ungleich	   weitreichender	   als	   bei	   Sokrates	   –	   und	   aus	   einer	  

aristokratischen	  Moral	  heraus:	  dieser	  Instinkt	  verbietet	  Nietzsche	  eine	  „Philosophie	  der	  

Armuth	  und	  Entmuthigung“.357	  	  

	  

Auch	   findet	   sich	   hier	   ein	   Verweis	   auf	   eine	   der	   satyrisch-‐sinnlichen	   Qualitäten,	   die	  

folgende	   verdankt	   Nietzsche	   seiner	   „Krankheits-‐Zeit“	   und	   weiß	   um	   ihre	   mächtige	  

Wirkung	  auf	  sein	  Werk:	  Es	  ist	  das	  Schmecken	  aller	  „guten	  und	  selbst	  kleinen	  Dinge,	  wie	  

sie	   Andre	   nicht	   leicht	   schmecken	   könnten,	   –	   ich	   machte	   aus	   meinem	   Willen	   zur	  

Gesundheit,	   zum	   L e b e n , 	   meine	   Philosophie“.358	  Diese	   klare	   Entscheidung	   zu	   einer	  

salutogenetisch	   ausgerichteten,	   lebenssteigernden	   Philosophie,	   die	   einer	   sinnlichen	  

Verfeinerung	  bedarf,	  um	  auch	  in	  sublimere	  Regionen	  menschlichen	  Verhaltens	  und	  des	  

zugehörigen	  Bewusstseins	  vorzudringen,	  setzt	  sich	  in	  noch	  einer	  weiteren	  Besonderheit	  

Nietzsches	   fort:	   In	   seinem	   sein	   Wesen	   von	   Kindheit	   an	   leitenden	   Instinkt	   für	  

Wohlgeratenheit,	  seinem	  Pflegen	  der	  Wohlgeratenheit.	  Hier	  versteht	  sich	  der	  Mensch	  auf	  

ganz	  natürliche	  Weise	  als	  ein	  auswählendes	  Prinzip,	  die	  Gesamtheit	  seiner	  Instinkte	  hat	  

sein	   Stolz	   so	   organisiert	   und	   informiert,	   dass	   er	   sich	   ins	   Schönere	   fortgestaltet.	   Der	  

Wohlgeratene	   fühlt	   sich	   auch	   stark	   genug,	   „dass	   ihm	   Alles	   zum	   Besten	   gereichen	  	  

m u s s “ 359	  –	  man	   erinnere	   den	   jungen	   Nietzsche,	   der	   gefordert	   hatte,	   das	   Schicksal	  

müsse	  einem	  passen	  -‐	  er	  versteht	  es,	  jede	  Bürde,	  jede	  Unpässlichkeit,	  jede	  Entmutigung	  

des	  Schicksals	  in	  das	  lebensbejahende	  amor	  fati	  zu	  wenden.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
356	  ebd.	  
357	  ebd.,	  p.	  267	  
358	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  266,	  267	  
359	  ebd.,	  p.	  267	  
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II.4.1 Der	  Wohlgeratene	  	  

Der	   „höchste	   Typus	  Mensch“	   ist	   für	   Nietzsche	   der	   „wohlgerathene	   und	   glückliche“360.	  

Von	   den	   ästhetischen	   Zuständen	   ausgehend,	   die	   einen	   vollkommeneren	   Blick	   auf	   die	  

Welt	  gewähren,	  ist	  dieser	  höchste	  Typus	  als	  „Ausdruck	  eines	  Wohlgerathenseins	  	  a l l e r 	  

Hauptinstinkte“	   ausmachbar.361	  	   Nietzsches	   umfassende,	   existentiell	   tiefgründige	   wie	  

ästhetisch	  leichtfüßige,	  in	  	  Bildersprache	  gefasste	  Definition	  der	  Wohlgeratenheit	  in	  Ecce	  

Homo	   stellt	   dabei	   die	   fortwährend	   agierenden	   und	   wirkenden	   Hauptinstinkte	   in	   den	  

Vordergrund:	  Sie	  sind	  es,	  die	  Gewohnheiten	  konfektionieren	  und	  einem	  werden	  lassen,	  

was	  man	  ist	  –	  vor	  allem	  aber	  Nietzsche	  werden	  ließen,	  was	  er	  war:	  	  

„Und	   woran	   erkennt	   man	   im	   Grunde	   die	   	   W o h l g e r a t h e n h e i t ! 	   Dass	   ein	  

wohlgerathner	  Mensch	  unsern	   Sinnen	  wohlthut:	   dass	   er	   aus	   einem	  Holze	   geschnitzt	   ist,	  

das	   hart,	   zart	   und	  wohlriechend	   zugleich	   ist.	   Ihm	   schmeckt	   nur,	  was	   ihm	   zuträglich	   ist;	  

sein	  Gefallen,	   seine	  Lust	  hört	  auf,	  wo	  das	  Maass	  des	  Zuträglichen	  überschritten	  wird.	  Er	  

erräth	  Heilmittel	  gegen	  Schädigungen,	  er	  nützt	  schlimme	  Zufälle	  zu	  seinem	  Vortheil	  aus;	  

was	  ihn	  nicht	  umbringt,	  macht	  ihn	  stärker.	  Er	  sammelt	  instinktiv	  aus	  Allem,	  was	  er	  sieht,	  

hört,	  erlebt,	  	  s e i n e 	  Summe:	  er	  ist	  ein	  auswählendes	  Princip,	  er	  lässt	  Viel	  durchfallen.	  Er	  

ist	   immer	   in	   	   s e i n e r 	   Gesellschaft,	   ob	   er	   mit	   Büchern,	   Menschen	   oder	   Landschaften	  

verkehrt:	  er	  ehrt,	  indem	  er	  	  w ä h l t , 	  indem	  er	  	  z u l ä s s t , 	  indem	  er	  	  v e r t r a u t . 	  Er	  

reagirt	  auf	  alle	  Art	  Reize	  langsam,	  mit	  jener	  Langsamkeit,	  die	  eine	  lange	  Vorsicht	  und	  ein	  

gewollter	   Stolz	   ihm	  angezüchtet	  haben,	   -‐	   er	  prüft	  den	  Reiz,	   der	  herankommt,	   er	   ist	   fern	  

davon,	   ihm	   entgegenzugehn.	   Er	   glaubt	   weder	   an	   "Unglück",	   noch	   an	   "Schuld":	   er	   wird	  

fertig,	  mit	   sich,	  mit	  Anderen,	   er	  weiss	   zu	   	   v e r g e s s e n , -‐	   er	   ist	   stark	  genug,	  dass	   ihm	  

Alles	   zum	   Besten	   gereichen	   	   m u s s . -‐	   Wohlan,	   ich	   bin	   das	   	   G e g e n s t ü c k 	   eines	  

décadent:	  denn	  ich	  beschrieb	  eben	  	  m i c h . “ 362	  

Wir	  sehen	  hier	  –	  unter	  der	  vorangestellten	  ästhetischen	  Prämisse	  des	  Gesamteindrucks	  	  

-‐	   unterschiedliche	   dem	   Instinkt	   subsumierte	   und	   auf	   diese	   Weise	   wahrgenommene	  

Ausrichtungen	  aktiviert,	  denen	  der	  Wohlgeratene	  vertraut	  	  und	  die	  er	  in	  sich	  kultiviert:	  

	  

1.	  Die	  physiologisch	  ausgerichteten	  Instinkte.	  Sie	  bewirken	  die	  richtige	  Auswahl	  und	  das	  

Maß	  der	  Nahrung	  sowie	  der	  Mittel	  für	  Gesundung	  und	  Stärkung.363	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
360	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  220	  
361	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  63	  
362	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  267	  
363	  Heraklit	   sagt	   hierzu	   über	   die	   Seele:	   „Auch	   sie	   kann	   durch	   die	   Nahrung	   sowohl	   schlechter	   als	   auch	  
besser	  werden.“	  In:	  Quiring,	  Heinrich	  (1959):	  Heraklit.	  Worte	  tönen	  durch	  Jahrtausende,	  p.	  59	  
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2.	  Die	  perzeptiv	  ausgerichteten	  Instinkte.	  Sie	  dienen	  dem	  selektiven	  Sammeln	  geistiger	  

Information	  sowie	  lebensweltlicher	  Eindrücke	  und	  Erkenntnisse.	  	  

3.	  Die	  thymotisch364	  ausgerichteten	  Instinkte:	  Sie	  wägen	  Reize	  ab,	  agieren	  im	  Sinne	  des	  

Stolzes	  des	  Menschen,	  wahren	  Distanz	  und	  wählen	  die	  Reaktionen	  aus.	  

4.	  Die	  moralisch	  ausgerichteten	  Instinkte.	  Sie	  überprüfen	  Bewertungen	  und	  Vorurteile	  in	  

Hinsicht	   auf	   décadence-‐Werte,	   mithin	   auf	   der	   Lebenssteigerung	   abträgliche.	   Solche	  

werden	  für	  die	  Formierung	  	  des	  eigenen	  Glaubenssystems	  nicht	  zugelassen.	  

5.	   Der	   ja-‐sagende	   Instinkt.	   Er	   mobilisiert	   jederzeit	   Kraft	   und	   Liebe,	   um	   das	   Schicksal	  

anzunehmen,	   es	   passend	   für	   sich	   zu	   machen	   und	   es	   zu	   meistern.	   Er	   regt	   an,	   das	  

innewohnende	   lebensförderliche	  Momentum	   jeder	   Situation	   zu	   erkennen	  und	   für	   sich	  

zu	  gewinnen.	  	  

	  

Nietzsche	  bringt	  hier	  klar	  zu	  Bewusstsein:	  Wir	  wählen	  fortwährend	  aus,	  wie	  wir	  werden	  

was	   wir	   sind.	   Wir	   sind	   permanente	   decision-‐maker,	   die	   in	   ihren	   Entscheidungen	   ihr	  

Ganzes,	   ihr	   Wesen	   konstituieren,	   indem	   sie	   ihre	   Instinkte	   ausbilden.	   In	   Nietzsches	  

Wohlgeratenem	   vereinen	   sich	   wache	   Präsenz,	   feine	   Witterung,	   das	   Wissen	   um	   das	  

Lebensförderliche,	   natürliche	   Autorität	   in	   der	   Entscheidung	   und	   die	   besondere	   Gabe,	  

jeden	  Augenblick	   in	   seinem	  Wertvollen	  und	  Schönen	  entfalten	  zu	   lassen.	  Die	   Instinkte	  

des	   Wohlgeratenen	   generieren	   jene	   umfängliche	   Fitness,	   die	   es	   erlaubt	   jeden	   Kairos	  

beim	   Schopf	   packen	   zu	   können.	   Durch	   seine	   Instinkte	   wird	   der	   Ausnahmemensch	  

umfassender	  Athlet	  und	  Meister	  des	  Schicksals.	  

	  

Insofern	   verwundert	   es	   nicht,	   dass	   Nietzsche	   diese	   hohe	   Kunst	   des	   wohlgeratenen	  

Ausdrucks	  und	  Umgangs	  auch	  mit	  den	  Menschen	  seines	  Umfelds	  pflegt.	  Wenngleich	  hier	  

auch	  Mutter	  und	  Schwester	  für	  einige	  begrenzte	  Zeiten	  karenziert	  werden,	  zudem	  auch	  

einige	   wichtige	   Menschen	   denen	   er	   einst	   in	   tiefer	   Freundschaft	   verbunden	   war,	   wie	  

Richard	  und	  Cosima	  Wagner	  oder	  Lou	  Salome	  aus	  seinem	  Leben	  entschwinden,	  so	  sind	  

sie	  doch	  für	  wesentliche	  Abschnitte	  ihres	  Lebens	  in	  den	  Genuss	  dieser	  Kunst	  gekommen.	  

Zahlreiche	  Berichte	  zeugen	  von	  Nietzsches	  außergewöhnlichem	  Umgang	  mit	  Menschen,	  

der	  bis	   in	  die	   feinsten	  Nuancen	   reicht.	   Er	  wird	   gleichsam	  zum	  Dompteur	  der	  weniger	  

elaborierten	   Instinkte	   anderer,	   auf	   die	   er	   im	   Außen	   stoßt,	   sowie	   zum	   raffinierten	  

Pädagogen,	  der	  von	  sich	  sagen	  kann:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
364	  auf	  den	  Stolz	  bzw.	  die	  eigentliche	  Sehnsucht	  ausgerichtet	  
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„Meine	   Erfahrungen	   selbst	   mit	   Solchen,	   an	   denen	   Jedermann	   schlechte	   Erfahrungen	  

macht,	   sprechen	  ohne	  Ausnahme	  zu	  deren	  Gunsten;	   ich	  zähme	   jeden	  Bär,	   ich	  mache	  die	  

Hanswürste	  noch	  sittsam.	  In	  den	  sieben	  Jahren,	  wo	  ich	  an	  der	  obersten	  Klasse	  des	  Basler	  

Pädagogiums	  Griechisch	  lehrte,	  habe	  ich	  keinen	  Anlass	  gehabt,	  eine	  Strafe	  zu	  verhängen;	  

die	   Faulsten	   waren	   bei	   mir	   fleissig.	   Dem	   Zufall	   bin	   ich	   immer	   gewachsen;	   ich	   muss	  

unvorbereitet	  sein,	  um	  meiner	  Herr	  zu	  sein.	  Das	   Instrument,	  es	  sei,	  welches	  es	  wolle,	  es	  

sei	  so	  verstimmt,	  wie	  nur	  das	  Instrument	  "Mensch"	  verstimmt	  werden	  kann	  -‐	  ich	  müsste	  

krank	  sein,	  wenn	  es	  mir	  nicht	  gelingen	  sollte,	  ihm	  etwas	  Anhörbares	  abzugewinnen.	  Und	  

wie	   oft	   habe	   ich	   das	   von	   den	   "Instrumenten"	   selber	   gehört,	   dass	   sie	   sich	   noch	   nie	   	   s	   o	  	  

gehört	  hätten	  .	  .	  .“365	  

Dass	   es	   ein	   Vorrecht	   darstellt	   einem	   solchen	   Lehrer	   zu	   begegnen,	   mit	   einer	   solchen	  

distinguierten	   pädagogischen	   Kunst	   in	   sein	   Bestes	   geführt	   zu	  werden,	   ist	   selbst	   noch	  	  

den	   Nachgeborenen	   des	   3.	   Jahrtausends	   nachvollziehbar.	   Und	   doch	   sind	   wir	   dieser	  

Ausnahmefähigkeit	  Nietzsches	  bereits	  in	  seiner	  Kindheit	  begegnet,	  als	  seine	  Mitschüler	  

sich	  von	  ihm	  unmerklich	  in	  Bann	  gezogen	  fühlten,	  ihr	  vornehmstes	  Verhalten	  an	  den	  Tag	  

zu	  legen;	  als	  Lehrer	  über	  die	  Präsenz	  des	  Jungen	  staunten.	  Später,	  in	  Sils	  Maria,	  wird	  er	  

einmal	  damit	  überraschen,	  eine	  alte	  Dame,	  die	  sich	  verwehrt	  das	  Hotel	  zu	  verlassen,	  zur	  

Kutsche	  zu	  bewegen.366	  Er	  mag	  sich	  von	  Kindesbeinen	  an	  nicht	  nur	  auf	  das	  Stimmen	  von	  

„Instrumenten“	  verstanden	  haben,	   sondern	  gleichermaßen	  auf	  das	  Ausrichten,	  Ordnen	  

und	  Orchestrieren	  der	  Instinkte	  anderer.	  

II.4.2 Keine	  Vornehmheit	  ohne	  Gefahr	  	  

Dieser	   vornehmen	   Natur	   steht	   bei	   Nietzsche	   am	   anderen	   Ende	   der	   Skala	   auch	   eine	  

Gefahr	   gegenüber:	   Die	   „vollkommen	   unheimliche	   Reizbarkeit	   des	   Reinlichkeits-‐

Instinkts,	  so	  dass	  ich	  die	  Nähe	  oder	  -‐	  was	  sage	  ich?	  -‐	  das	  Innerlichste,	  die	  "Eingeweide"	  

jeder	   Seele	   physiologisch	   wahrnehme	   –	   r i e c h e . . . 	   Ich	   habe	   an	   dieser	   Reizbarkeit	  

psychologische	  Fühlhörner,	  mit	  denen	  ich	  jedes	  Geheimnis	  betaste“367	  gibt	  Nietzsche	  ein	  

weiteres	  satyrisch-‐instinktiv	  geschärftes	  Sinnesorgan	  preis.	  Ihm	  enthüllt	  sich	  damit	  der	  

„viele	   	   v e r b o r g e n e 	  Schmutz	   auf	  dem	  Grunde	  mancher	  Natur“.368	  Auf	  diese	  Weise	  

Enttarnte	   -‐	   und	   verbergen	   sie	   es	   auch	   unter	   gebildetem	   Verhalten	   -‐	   nehmen,	   wie	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
365	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  269	  
366	  vgl.	  den	  Bericht	  von	  Helen	  Zimmern	  in:	  Chronik,	  p.	  588,	  589	  
367	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  275	  
368	  ebd.	  	  
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Nietzsche	   beobachtet,	   wiederum	   instinktiv	   die	   Vorsicht	   seines	   Ekels	   wahr.	   Eine	  	  

subliminale	   wie	   verlässliche	   Form	   der	   Kommunikation,	   deren	   Polarität	   zwischen	  

lebenskraftsteigernd	  und	  lebenskraftschwächend	  liegt,	  scheint	  hier	  vonstatten	  zu	  gehen,	  

ein	  Erspüren	  des	  Feldes	  des	  anderen	  und	  dessen	  unmittelbare	  Reaktion	  auf	  die	  eigene	  

Wahrnehmung.	   Nietzsche	   fordert	   für	   sich	   die	   klaren,	   ungetrübten	   sphärischen	  

Voraussetzungen	   ein:	   „Ich	   komme	   um	   unter	   unreinen	   Bedingungen“369	  –	   im	   täglichen	  

Leben	   bedeutet	   dies	   für	   ihn	   einen	   ständigen	   Akt	   der	   Selbstüberwindung,	   und	  

vorzugsweise	   die	   Entscheidung	   zur	   Einsamkeit.	   Die	   Einsamkeit	   bringt	   für	   ihn	  

„Genesung,	  Rückkehr	   zu	  mir,	  den	  Athem	  einer	   freien	   leichten	   spielenden	  Luft	   ...	   	  Mein	  

ganzer	   Zarathustra	   ist	   ein	   Dithyrambus	   auf	   die	   Einsamkeit,	   oder,	   wenn	   man	   mich	  

verstanden	  hat,	  auf	  die	   	  R e i n h e i t . . . “ 370	  Nietzsche	  weiß	   instinktiv	  –	  wie	  auch	  sein	  

Protagonist	  Zarathrustra	  –	  dass	  er	  bei	  sich	  bleiben	  muss,	  wofür	  die	  Einsamkeit	  das	  Mittel	  

der	   Wahl	   ist.	   Im	   biologisch	   territorialen	   Sinn	   mag	   dies	   als	   Flight	   Response,	   als	  

Fluchtreaktion	   gegenüber	   Umweltstressoren	   erscheinen	   –	   welche	   die	   Weisheit	   des	  

Körpers,	   der	   Instinkt	   anordnet.	   Was	   löst	   bei	   ihm	   ein	   solches	   Verhalten	   aus?	   Welche	  

Empfindung	  vermag	  überhaupt	  eine	  solche	  repulsive	  Kraft	  auf	  den	  Instinkt	  auszuüben,	  

und	  umso	  schneller	  und	  intensiver	  aktiviert	  werden,	  je	  elaborierter	  der	  Instinkt	  ist?	  Es	  

ist	  der	  Ekel:	  Der	  Meister	  des	  affektiven	  Rückstoßes.	  Er	  entfremdet,	  macht	   fliehen.	  „Der	  	  

E k e l 	   am	  Menschen,	   am	   „Gesindel“	  war	   immer	  meine	   grösste	  Gefahr	   .	   .	   .“371	  Insofern	  

bedient	  sich	  Nietzsche	  hier	  eines	  Kunstgriffs:	  Er	  legt	  seinem	  Protagonisten	  Zarathustra	  

die	  Erlösung	  vom	  Ekel	  anheim.	  Zarathustra	  gewinnt	  dem	  Ekel	  immerhin	  ab,	  ihm	  „Flügel	  

und	   quellenahnende	   Kräfte“	  372	  zu	   verleihen,	   die	   ihn	   über	   alle	   Niederungen	   hinweg	  

wieder	   in	  die	   steile	  Höhe,	   ins	  Höchste,	   in	   seine	  Heimat	   führen.	  Er	   schafft	   sich	  Distanz,	  

zeitlich	   wie	   räumlich,	   und	   sucht	   das	   für	   sein	   Wesen	   dimensionierte	   Revier	   auf:	   Dort	  

erfährt	  er	  Fülle,	  Lust,	  kalte	  Quellen,	  selige	  Stille	  und	  Reinheit	  –	  seine	  Freunde,	  die	  Tiere	  

versorgen	   ihn,	   die	   Adler	   bringen	   ihm	   die	   Speise	   zum	   Nest	   am	   „Baume	   Zukunft“.373	  

Wessen	  Instinkte	  nicht	  wach	  und	  frei	  von	  Dekadenzen	  sind,	  kann	  hier	  nicht	  überleben	  –	  

es	  ist	  das	  Terrain	  der	  Ausnahmemenschen,	  derer,	  die	  die	  Elementarkräfte	  der	  Natur	  in	  

sich	   fühlen,	   derer,	   deren	   Immunsysteme	   sich	   an	   höheren	   Herausforderungen	   testen,	  

derer,	   denen	   der	   Ekel	   nichts	   mehr	   anhaben	   kann,	   derer,	   die	   mit	   ihrer	   unbändigen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
369	  ebd.	  
370	  ebd.,	  p.	  276	  
371	  ebd.	  
372	  ebd.	  
373	  ebd.,	  p.	  277	  
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Gesundheit	  späteren	  Generationen	  als	  starke	  Winde	  entgegenwehen.	  Gerade	  weil	  sie	  aus	  

den	   Niederungen	   aufgestiegen	   sind,	   wissen	   sie	   um	   ihren	   Reichtum.	   Deshalb	   kann	  

Zarathustra	  aus	  seiner	  natürlichen	  Autorität	  heraus,	  aus	  dem	  Stolz	  des	  Höhenerprobten	  

heraus	  sagen:	  

„Denn	  dies	   ist	   	   u n s r e 	  Höhe	  und	  unsre	  Heimat:	   zu	  hoch	  und	   steil	  wohnen	  wir	  hier	  

allen	  Unreinen	  und	  ihrem	  Durste.	  [..]	  

Wahrlich,	   keine	   Heimstätten	   halten	   wir	   hier	   bereit	   für	   Unsaubere!	   Eishöhle	   würde	  

ihren	  Leibern	  unser	  Glück	  heissen	  und	  ihren	  Geistern!	  

Und	  wie	   starke	  Winde	  wollen	  wir	  über	   ihnen	   leben,	  Nachbarn	  den	  Adlern,	  Nachbarn	  

dem	  Schnee,	  Nachbarn	  der	  Sonne:	  also	  leben	  starke	  Winde.	  

Und	  einem	  Winde	  gleich	  will	  ich	  einst	  noch	  zwischen	  sie	  blasen	  und	  mit	  meinem	  Geiste	  

ihrem	  Geiste	  den	  Athem	  nehmen:	  so	  will	  es	  meine	  Zukunft.	  

Wahrlich,	  ein	  starker	  Wind	  ist	  Zarathustra	  allen	  Niederungen:	  und	  solchen	  Rath	  räth	  er	  

seinen	   Feinden	   und	   Allem,	   was	   spuckt	   und	   speit:	   hütet	   euch,	   	   g e g e n 	   den	   Wind	   zu	  

speien!	  ...“374	  

	  

Lässt	   Nietzsche	   hier	   ganz	   nebenbei	   einfließen,	   dass	   es	   –	   offensichtlich	   -‐	  Wagnerianer	  

kaum	   nach	   Sils	   Maria	   verschlägt?	   Dass	   in	   einer	   Höhe	   „6000	   Fuss	   über	   Bayreuth“375	  

ungetrübt	  und	  stark	  sein	  Geist	  in	  seinem	  Element	  ist,	  der	  einst	  auch	  deutsche	  Flach-‐	  und	  

Hügelländer	  durchfegen	  soll?	  Dieses	  Durchfegen	  blieb	  zulang	  –	  und	  bislang	  –	  aufgespart.	  

Im	  frühen	  20.	  Jahrhundert	  behielt	  der	  Ungeist	  der	  Niederungen,	  der	  sich	  zunächst	  in	  der	  

antisemitischen	  Gesinnung	  Ausdruck	  verlieh,	  die	  Oberhand	  und	  bestimmte	  das	  Mindset	  

der	   Massen.	   Deren	   Anheben	   hatte	   auch	   Wagner	   -‐	   immerhin	   über	   seine	   Kunst	   ein	  

bedeutender	  Influencer	  des	  19.	  Jahrhunderts	  -‐	  befeuert,	  was	  bei	  Nietzsche	  großen	  Ekel	  

auslöste:	   gegen	   einen	   solchen	   Ungeist	   wehrte	   er	   sich	   solange	   er	   sich	   verzeichnen	  

konnte.376	  Zarathustra	   sollte	   noch	  nicht	   an	  der	   Zeit	   sein;	   und	   es	   ist	   anzunehmen,	   dass	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
374	  ebd.	  
375	  ebd.,	  p.	  270	  
376	  vgl.	  hierzu	  u.a.:	  „Schon	  im	  Sommer	  1876,	  mitten	  in	  der	  Zeit	  der	  ersten	  Festspiele,	  nahm	  ich	  bei	  mir	  von	  
Wagner	  Abschied.	  Ich	  vertrage	  nichts	  Zweideutiges;	  seitdem	  Wagner	  in	  Deutschland	  war,	  condescendirte	  
er	  Schritt	   für	  Schritt	  zu	  Allem,	  was	  ich	  verachte	  –	  selbst	  zum	  Antisemitismus	   .	   .	   .“	   In:	  KSA	  6,	  NW,	  p.	  431;	  
sowie:	   „Neulich	   hat	   ein	   Herr	   Theodor	   Fritsch	   aus	   Leipzig	   an	   mich	   geschrieben.	   Es	   giebt	   gar	   keine	  
unverschämtere	  und	   stupidere	  Bande	   in	  Deutschland	  als	  diese	  Antisemiten.	   Ich	  habe	   ihm	  brieflich	   zum	  
Danke	  einen	  ordentlichen	  Fußtritt	  versetzt.	  Dies	  Gesindel	  wagt	  es,	  den	  Namen	  Z<arathustra>	  in	  den	  Mund	  
zu	  nehmen!	  Ekel!	  Ekel!	  Ekel!“	  In:	  KSA	  12,	  NF,	  p.	  321	  
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wir	   im	  21.	   Jahrhundert	  erst	  den	  Nihilismus	  an	  uns	  und	   in	  uns	  erleben	  müssen,	  um	  für	  

solche	  starken	  Winde	  empfänglich	  zu	  sein,	  die	  die	  Krankheiten	  unserer	  Zeit	  abtragen.	  	  

	  

Doch	  ist	  Zarathustras	  beflügelter	  Aufstieg	   in	  seine	  Sphäre	  hoch	  aufgeladen	  mit	  Bildern	  

einer	  Aufgabe,	  die	  es	  für	  den	  Protagonisten	  zu	  bewerkstelligen	  gilt:	  Es	  ist	  zunächst	  der	  

Rückzug	  in	  die	  eigene	  Fülle,	  aus	  der	  die	  Fitness	  hervorgeht,	  den	  extremen	  Bedingungen	  

des	   Höhendaseins	   nicht	   nur	   zu	   begegnen,	   sondern	   in	   sie	   einzutauchen	   –	   sie	   zu	  

durchdringen	   und	   zu	   sein;	   die	   Zarathustra	   schließlich	   selber	   zu	   jenem	   starken	  Wind	  

werden	   lassen,	   der	   ihn	   mit	   der	   ätherischen	   Macht	   dieser	   Naturgewalt	   ausstattet,	  

reinigend,	   klärend	   und	   aufweckend	   zu	   wirken.	   Für	   Nietzsches	   Nachfahren	   im	   21.	  

Jahrhundert	   mag	   diese	   Sphäre	   extremer	   Bedingungen	   an	   jene	   große	   mythische	  

Hollywood-‐Erzählung	  erinnern,	  die	   am	  Eintritt	   ins	  3.	   Jahrtausend	   steht:	  The	  Matrix.377	  

Ihr	  Protagonist	  Neo	   ist	  der,	  der	  das	  Webwerk	  der	  Matrix,	   das	  die	  Menschen	  –	   ähnlich	  

den	   letzten	   Menschen	   aus	   Zarathustras	   Vorrede 378 	  -‐	   in	   virtuellen	   Illusionen,	  

Bequemlichkeiten	  und	  in	  Abhängigkeit	  hält,	  durch	  die	  Wahl	  des	  Einnehmens	  der	  roten	  

„Erkenntnis“-‐Pille	  durchschauen	  lernt	  und	  schließlich	  als	  der	  Auserwählte	  des	  Wissens	  

und	  Könnens	  solche	  immunologische	  Fitness	  erlangt,	  dass	  selbst	  gegen	  ihn	  geschossene	  

Projektile	   von	   seiner	   Sphäre	   abprallen.	   Es	   ist	   gewissermaßen	   das	   Gegen-‐den-‐Wind-‐

Spucken	  der	  Agenten	  des	   letzten	  Menschen,	  die	  alle	  gleich	   sind	  –	   im	  Film	  tragen	  sogar	  

alle	   denselben	  Namen:	   „Mr.	   Smith“.	   Neos	  Ausnahme-‐Sein,	   das	   ein	   geklärtes,	   nicht	   von	  

Beeinflussungen	   abhängiges	   Bewusstsein	   und	  Handlungsbereitschaft	   einschließt,	   siegt	  

über	   die	   Materie,	   über	   die	   Angriffe	   und	   intendierten	   Zugriffe	   auf	   ihn,	   über	   die	  

Machtauferhaltungs-‐Interessen	   der	   Matrix-‐Provider	   und	   bringt	   Erneuerung. 379 	  In	  

übertragenen	   Sinne	   ist	   Nietzsche	   der,	   der	   sich	   für	   die	   rote	   Pille	   entschieden	   hat,	  

vielleicht	   seit	   Kindheit	   an	   im	   Modus	   der	   roten	   Pille	   gelebt	   hat.	   Nietzsches	   Wind-‐

Metapher	   klingt	   aber	   durchaus	   auch	   an	   die	   östliche	   Kampfkunst	   des	   Aikido	   an,	   in	  

welcher	   geistesgegenwärtig	   die	   Kraft	   ankommender	   Angriffe	   zum	   Angreifer	  

zurückgeleitet	  werden.	  	  

	  

Neben	  dem	  Ekel	  prüft	  eine	  weitere	  Gefahr	  die	  Wohlgeratenen:	  das	  Mitleiden.	  Auch	  hier	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
377	  The	  Matrix.	   Science	   Fiction	   Kino-‐Trilogie.	   Drehbuch	   und	   Regie:	   The	  Wachovsky	   Brothers/Sisters.	   1.	  
Teil	  USA	  1999	  
378	  vgl.	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  18	  -‐	  21	  
379	  vgl.	  Wachovsky,	  Larry	  &	  	  Wachovsky,	  Andy	  (2000):	  The	  Matrix,	  Drehbuch	  
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riecht	  Nietzsche	  den	  „Pöbel“,	  ortet	  die	  Distanzlosigkeit,	  vor	  allem	  aber	  die	  „Widerstands-‐

Unfähigkeit	  gegen	  Reize,	  –	  das	  	  M i t l e i d e n 	  heisst	  nur	  bei	  décadents	  eine	  Tugend“.380	  

Hier	   gilt	   es	   sich	   von	   den	   „kurzsichtigeren	   Antrieben“	   selbstloser	   Handlungen	   rein	   zu	  

halten,	  die	  „geradezu	  zerstörerisch	  in	  ein	  grosses	  Schicksal“	  eingreifen	  können	  –	  um	  der	  

„ H ö h e 	  seiner	  Aufgabe“	  willen.381	  Dieser	  Versuchung	  setzt	  Nietzsche	  auch	  Zarathustra	  

aus;	   die	   	   Überwindung	   des	   Mitleids	   rechnet	   er	   folglich	   unter	   die	   „ v o r n e h m e n 	  	  

Tugenden“,	  es	  ist	  ihm	  „sein	  eigentlicher	  	  B e w e i s 	  von	  Kraft“.382	  	  

	  

Eine	   dritte	   Gefahr	   liegt	   im	   Ressentiment	   –	   wofür	   gerade	   der	   Kranke	   anfällig	   ist.	   	   Es	  

kompromittiert	   den	   „Heilinstinkt“,	   den	   „ W e h r -‐ 	   u n d 	   W a f f e n i n s t i n k t 	   im	  

Menschen“.383	  Nietzsche	   gibt	   an,	   dass	   es	  wichtig	   sei,	   dieses	   Problem	   aus	   dem	  Zustand	  

der	   Schwäche	   und	   aus	   dem	   der	   Kraft	   heraus	   erlebt	   zu	   haben;	   es	   lässt	   sich	   hier	   auch	  

mitdenken:	   assoziiert	   und	   dissoziiert.	   Dem	   Schwachen	   kommt	   alles	   zu	   nahe,	   er	   ist	  

Verletzungen	   ausgesetzt	   –	   wogegen	   Nietzsche	   das	   Brachialheilmittel	   des	  	  

„ r u s s i s c h e n 	   F a t a l i s m u s “ empfiehlt,	  „mit	  dem	  sich	  ein	  russischer	  Soldat,	  dem	  

der	  Feldzug	  zu	  hart	  wird,	  zuletzt	   in	  den	  Schnee	   legt.“384	  Dieser	  vorgebliche	  „Muth	  zum	  

Tode“,	  aber	  eigentliche	  „Wille	  zum	  Winterschlaf“	  nimmt	  sich	  auch	  lebenserhaltend	  aus,	  

er	   bedeutet	   den	   Freeze-‐Modus	   der	   Fight-‐Flight-‐Freeze	   Responses	   auf	   Gefahren	   resp.	  

stressale	   Situationen,	   das	   Nicht-‐mehr-‐Reagieren. 385 	  Dies,	   um	   dem	   Auflodern	   einer	  

devastierenden	   Glut	   zu	   entgehen:	   „mit	   Nichts	   brennt	   man	   rascher	   ab,	   als	   mit	  

Ressentiments-‐Affekten“386	  weiß	  Nietzsche	   schon	   rund	  90	   Jahre	   vor	  Beschreibung	  des	  

Burnout-‐Syndroms	  und	  gibt	  zunächst	  seine	  Einsicht,	  dann	  seine	  Therapie	  diesbezüglich	  

preis:	   Reagieren	   mit	   Ressentiments-‐Affekten	   (Ärger,	   Verletzlichkeit,	   Ohnmacht	   zur	  

Rache,	  Gier	  nach	  Rache,	  das	  Giftmischen)	  in	  Erschöpfungszuständen	  hält	  er	  aus	  seinem	  

salutogenetisch	   orientierten	   Instinkt	   heraus	   für	   einen	   höchst	   nachteiligen	   rapiden	  

„Verbrauch	   von	   Nervenkraft“,	   ja	   überhaupt	   für	   physiologisch	   schädigend,	   u.a.	   der	  

„Ausleerungen“	  der	  Galle	  wegen:	  „Das	  Ressentiment	  ist	  das	  Verbotene	  	  a	  n	   	  s	  i	  c	  h	   	   	  für	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
380	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  270	  
381	  ebd.	  
382	  ebd.,	  p.	  270,	  271	  
383	  ebd.,	  p.	  272	  
384	  ebd.	  
385	  ebd.	  
386	  ebd.;	  zu	  Nietzsches	  „Ausleerungen“	  könnten	  nach	  heutigem	  Wissen	  auch	  biochemische	  Botenstoffe	  wie	  
Katecholamine	  und	  Glukokortikoide	  veranschlagt	  werden,	  sowie	  deren	  vorgeschaltete	  releasing	  Hormone	  
CRH	  und	  ACTH.	  
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den	  Kranken	  –	  s e i n 	  Böses:	  leider	  auch	  sein	  natürlichster	  Hang.“387	  Dieses	  zu	  besiegen,	  

die	  Seele	  davon	  zu	  befreien,	  das	  sei	  sein	  „erster	  Schritt	  zur	  Genesung“.388	  Nietzsche	  wirft	  

hier	  das	   Licht	   auf	   seine	   eigene	   „ I n s t i n k t – S i c h e r h e i t 	   in	  der	  Praxis“,	  die	  dem	  

Ressentiment	  Einhalt	  gebietet:	   „In	  den	  Zeiten	  der	  décadence	   	  v e r b o t 	   ich	  sie	  mir	  als	  

schädlich;	  sobald	  das	  Leben	  wieder	  reich	  und	  stolz	  genug	  dazu	  war,	  verbot	   ich	  sie	  mir	  

als	  	  u n t e r 	  mir.	  [..]	  -‐	  Sich	  selbst	  wie	  ein	  Fatum	  nehmen,	  nicht	  sich	  "anders"	  wollen	  -‐	  das	  

ist	   in	   solchen	   Zuständen	   die	   	   g r o s s e 	   V e r n u n f t 	   selbst.“389	  Soweit	   Nietzsches	  

erprobte,	   Konsequenz,	   Disziplin	   und	   natürlichen	   Stolz	   einfordernde	   Therapie.	   Der	  

lebensbejahende	  Instinkt	  bestimmt	  die	  Richtung	  -‐	  der	  russische	  Fatalismus	  tut	  mitunter	  

das	  Übrige.	  	  

	  

Nietzsche	   notiert	   hier	   erfahrungsreich	   wie	   instinktsicher	   für	   sich	   und	   als	   allgemeine	  

Rezeptur,	   wie	   der	   Sieg	   über	   Affekte	   und	   Ausdrucksweisen	   des	   Ressentiments	  

davonzutragen	   ist:	   Indem	   zunächst	   umweltbezogen	   der	   Freeze-‐Zustand	   gewählt	  wird,	  

dann	   eine	   Art	   geistig-‐psychischer	   Hausreinigung 390 	  durchzuführen	   ist	   und	   die	  

aufgefundenen	   Ressentiment-‐Relikte	   als	   solche	   sich	   verboten	   bzw.	   entfernt	   werden;	  

man	  überhaupt	   sich	  von	  sich	   in	   seinem	  Kranksein	  dissoziiert,	   dafür	  auf	  sich	   als	   Fatum	  

schaut	  –	  und	  es	  annimmt.	  Dies	  reorganisiert	  den	  Stolz,	  der	  im	  Ressentiment	  sich	  verletzt	  

zeigt.	  Aus	  der	  Höhe	  dieser	  Übersicht	   lässt	   sich	  die	  Souveränität	  über	  die	   	  Ausrichtung	  

seiner	   Instinkte	   zurückgewinnen.	   Dies	   mag	   zwar	   dem	   sich	   in	   der	   décadence	  

Befindlichen	   und	   an	   seinen	   Ressentiments	   Erkrankten	   höchste	   Disziplin	   abverlangen,	  

legt	  aber	  seinen	  Grundinstinkt	  für	  die	  Vitalität	  wieder	  frei	  und	  führt	  auf	  einen	  heilsamen	  

Weg.	  Allein	  fehlt,	  dass	  Ärzte	  auf	  den	  Rezeptschein	  „Ecce	  Homo“	  notieren.	  Und	  geeignete	  

Philosophen	  für	  strenge,	  aber	  zielführende	  Therapien	  ins	  Gesundheitswesen	  einbezogen	  

werden.	   Man	   erwäge	   dessen	   Bedeutung	   und	   Potential	   für	   Medizin	   und	   Kultur!391	  

Dennoch	  kann	  letztendlich	  nur	  jeder	  sich	  selbst	  zur	  Gesundung	  (ver-‐)führen:	  „Sich	  selbst	  

wie	   ein	   Fatum	  nehmen,	   nicht	   sich	   „anders“	  wollen	   –	   das	   ist	   in	   solchen	   Zuständen	   die	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
387	  ebd.,	  p.	  272,273	  
388	  ebd.,	  p.	  273	  
389	  ebd.,	  p.	  273	  
390	  Sie	  kann	  im	  Sinne	  einer	  Reinigung	  des	  ethos,	  aber	  auch	  des	  Heidegger’schen	  „Haus	  des	  Seins“,	  mithin	  
die	  Sprache	  betreffend,	  gesehen	  werden:	  es	  gilt	  sowohl	  die	  interne	  als	  auch	  die	  verlautbarte	  Sprache	  auf	  
Ressentiment-‐Äußerungen	  hin	  zu	  überprüfen	  und	  diese	  ggf.	  für	  sich	  zu	  löschen.	  	  
391 	  „»Der	   Philosoph	   als	   Arzt	   der	   Kultur«:	   dies	   könnte	   man	   als	   Generaltitel	   über	   weite	   Teile	   des	  
Nietzscheschen	  Werkes	   setzen“	  meint	   auch	  Nietzsche	  Biograph	   Janz,	   auf	  Nietzsches	  Notiz	   aus	  dem	   Jahr	  
1872	   hinweisend,	   in	  welcher	   ursprünglich	   seinen	  Unzeitgemäßen	  Betrachtungen	   diesen	  Titel	   zuweisen	  
wollte.	  In:	  Janz,	  Curt,	  Paul	  (1981):	  Friedrich	  Nietzsche	  Biographie,	  Bd.	  1,	  p.	  558	  
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g r o s s e 	   V e r n u n f t 	  selbst.“392	  Das	  amor	  fati	  versteht	  sich	  hier	  als	  Heilerin.	  

II.4.3 Zwei	  Sonder-‐Instinkte	  

Wenn	  Nietzsche	  davon	  redet,	  dass	  er	   „viel	  Rassen-‐Instinkte	   im	  Leibe“	  hat,	   „zuletzt	  gar	  

noch	  das	  liberum	  veto“,	  so	  verdankt	  er	  das	  den	  Polen:	  Die	  Polen	  sind	  es,	  die	  für	  ihn	  die	  

entsprechende	   Prädisposition	   in	   puncto	   Wohlgeratenheit	   und	   Noblesse	   aufweisen	   -‐	  

zumal,	  da	  er	  sich	  selber	  seit	  Kindertagen	  als	  Pole	  versteht,	  sein	  Äußeres	  dem	  entspricht	  

und	   er	   unter	   seinen	   Altvordern	   „polnische	   Edelleute“	   entdeckt	   hat.	  393	  	   Es	   mag	   auch	  

nicht	   unbedeutend	   sein,	   dass	   eine	   „charmante	   Russin“	  394	  ihn	   dahingehend	   bestärkte.	  

Und	   dennoch:	   „Aber	   auch	   als	   Pole	   bin	   ich	   ein	   ungeheurer	   Atavismus.	   Man	   würde	  

Jahrhunderte	  zurückzugehn	  haben,	  um	  diese	  vornehmste	  Rasse,	  die	  es	  auf	  Erden	  gab,	  in	  

dem	   Masse	   instinktrein	   zu	   finden,	   wie	   ich	   sie	   darstelle.“395	  Nietzsche	   als	   der	   reine	  

vornehme	  Instinkt?	  Der	  genuine	  Pole	  als	  tendenzieller	  Über-‐Pole	  oder	  sogar:	  Nietzsche	  

als	   hyperboreischer	   Pole?396	  Das	   käme	   seinen	   Verortungs-‐Ansprüchen	   in	   Bezug	   auf	  

herausgebildeter	   Nobilität	   und	   mythischer	   Aufladung	   vermutlich	   am	   nächsten.	  

Tatsächlich	   aber	   wird	   hier	   deutlich,	   welches	   Gewicht	   bei	   Nietzsche	   auf	   der	  

entsprechenden	  Pflege	  des	  Instinkts	  liegt.	  Bei	  seinen	  persönlichen	  großräumigen	  Typus-‐

Zuordnungen	  in	  Europa	  wäre	  eher	  von	  Kultur-‐Instinkten	  bestimmter	  Länder	  zu	  reden:	  

Er	   selbst	   zeigt	   sich	   vor	   allem	   den	   Deutschen	   und	   den	   Ausformungen	   ihrer	   Kultur	  

gegenüber	   in	   vielerlei	  Hinsicht	   immer	  wieder	  befremdet	  und	  deutlich	   abgeneigt,	   ortet	  

unter	   ihnen	   „Instinkt-‐Unsauberkeit“ 397 ,	   während	   Franzosen	   und	   Italiener,	   was	  

lebensdienliche	   Instinkte	   anbetrifft,	   deutlich	   von	   Vorrang	   gekennzeichnet	   sind.	   Das	  

„Wesen	   des	   Deutschen“	   zeigt	   sich	   ihm	   u.a.	   als	   „Dyscolie	   mit	   idealistischem	  

Optimismus“.398	  Eine	   Notiz	   Nietzsches	   verweist	   darauf,	   dass	   er	   innerhalb	   eines	   Volks	  

einen	   „Verwandtschaft-‐Instinkt“ 399 	  ortet,	   und	   wohl	   auch	   insofern	   solche	   auf	   den	  

Gesamtorganismus,	  das	  kulturelle	  Feld	  eines	  Volkes	  bezogene	  Charakterisierungen	  resp.	  

die	   Hervorhebung	   einzelner	   Instinkt-‐Merkmale	   vornimmt.	   In	   hohem	   Maße	   mag	   es	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
392	  ebd.,	  p.	  273	  
393	  KSA	  14,	  KOM,	  p.	  472	  
394	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  301	  
395	  ebd.,	  p.	  268	  
396	  vgl.	  zu	  den	  Hyperboreern:	  KSA	  6,	  AC,	  p.	  169	  
397	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  361	  
398	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  81	  
399	  KSA	  13,	  NF,	  	  p.	  211	  
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jedoch	   der	   „ h i s t o r i s c h e 	   S i n n “ 	   sein,	   der	   ihn	   –	   gleichsam	   mit	  

„„divinatorische<m>	   Instinkt““	   die	   „Rangordnung	   von	  Wertschätzungen“	   eines	   Volkes	  

erraten	   lässt. 400 	  Mithin	   haben	   für	   ihn	   unterschiedliche	   Völker	   aufgrund	   ihrer	  

praktizierten	   Werteordnungen	   und	   Gewohnheiten	   auch	   unterschiedliche	   Merkmale	  

ausgebildet.	   Was	   spezielle	   Finessen	   wie	   den	   „esprit“	   anbelangt,	   so	   ist	   dieser	   für	  

Nietzsche	   das	   „Eigenthum	   später	   Rassen	   (Juden,	   Franzosen,	   Chinesen)“.401	  Das	  Rassen	  

bestimmte	   Instinkte	   und	   ausgebildete	   Eigenschaften	   zugeschrieben	  werden	   –	  wie	   aus	  

dem	   Tierreich	   bekannt	   –	   mochte	   der	   bildlichen	   Hervorhebung	   dienen	   -‐	   das	   19.	  

Jahrhundert	   hatte	   noch	   kein	   Problem	   mit	   jenem	   Begriff,	   der	   im	   20.	   Jahrhundert	   so	  

drastisch	  seine	  Unschuld	  verlor.	  Niemals	  jedoch	  kam	  für	  Nietzsche	  antisemitisches	  oder	  

antijudaistisches	  Denken	  infrage,	  ganz	  im	  Gegenteil,	  derlei	  Vorurteile	  und	  Animositäten	  

verurteilte	   er	   strengstens,	   sie	   führten	   zum	   Abbruch	   persönlicher	   Beziehungen.	   Eher	  

schon	  ist	  bei	  Nietzsche	  von	  einem	  Anti-‐Antisemitismus	  zu	  sprechen.402	  So	  versteht	  er	  es,	  

die	  Vorzüge	  der	   Juden	  herauszustreichen:	   „Die	   Juden	   sind	   aber	  ohne	  allen	  Zweifel	   die	  

stärkste,	  zäheste	  und	  reinste	  Rasse,	  die	  jetzt	  in	  Europa	  lebt;	  sie	  verstehen	  es,	  selbst	  noch	  

unter	   den	   schlimmsten	   Bedingungen	   sich	   durchzusetzen	   (besser	   sogar,	   als	   unter	  

günstigen),	  vermöge	  irgend	  welcher	  Tugenden,	  die	  man	  heute	  gern	  zu	  Lastern	  stempeln	  

möchte,	  -‐	  Dank,	  vor	  Allem,	  einem	  resoluten	  Glauben,	  der	  sich	  vor	  den	  „modernen	  Ideen“	  

nicht	   zu	   schämen	   braucht“. 403 	  Umso	   hintersichtiger	   legt	   er	   die	   Beweggründe	   der	  

Antisemiten	  bloß:	   „Die	  Antisemiten	  vergeben	  es	  den	   Juden	  nicht,	  daß	  die	   Juden	   „Geist“	  

haben	  —	  und	  Geld:	  der	  Antisemitismus,	  ein	  Name	  der	  „Schlechtweggekommenen“.“	  404	  	  

	  

Ein	  weiterer	   „Instinkt“	   sei	   hier	   noch	  herausgestellt,	   den	   er	   selbst	   zwar	  nicht	   in	   dieser	  

Diktion	   zuweist,	   welcher	   jedoch	   in	   gewisser	   Hinsicht	   vorerst	   als	   perichoretischer	  

Instinkt	  bezeichnet	  werden	  könnte,	  um	  jenes	  Phänomen	  zu	  beschreiben,	  welches	  uns	  in	  

Nietzsches	   Kindheit	   und	   Jugend	   bereits	   begegnet	   ist,	   und	   dem	   trotz	   seiner	   sublimen	  

Qualität	   noch	   enorme	   Gravitationskraft	   zufallen	  wird.	   Hier	   in	  Ecce	  Homo	   wirft	   er	   das	  

Blitzlicht	  auf	  eine	  Gabe,	  die	  leicht	  übersehen	  wird:	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
400	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  157	  (<m>:	  Einfügung	  U.A.)	  
401	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  365	  
402	  vgl.	  hierzu	  auch	  den	  Vortrag	  von	  Soros,	  Alexander:	  Heine,	  Wagner,	  Nietzsche	  gehalten	  am	  4.12.2015	  im	  
IWM	  Wien:	  	  http://www.iwm.at/events/event/heine-‐wagner-‐nietzsche/	  	  abgerufen	  am	  14.3.2017	  
403	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  193	  
404	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  365	  
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„Diese	   	   d o p p e l t e 	   Reihe	   von	   Erfahrungen,	   diese	   Zugänglichkeit	   zu	   anscheinend	  

getrennten	   Welten	   wiederholt	   sich	   in	   meiner	   Natur	   in	   jeder	   Hinsicht,	   -‐	   ich	   bin	   ein	  

Doppelgänger,	   ich	   habe	   auch	   das	   "zweite"	   Gesicht	   noch	   ausser	   dem	   ersten.	   	   U n d 	  

vielleicht	  auch	  noch	  das	  dritte	  ...“405	  

Dazu	   bedarf	   es	   zu	   wissen,	   dass	   im	   19.	   Jahrhundert	   der	   „Schatten“	   wie	   auch	   der	  

„Doppelgänger“	  als	  ätherische	  Doubles	  gelten,	  die	  die	  Seele	  verkörpern	  –	  sie	   ist	  es,	  die	  

mehr	   weiß	   als	   bloß	   der	   Geist.	   Diese	   Figuren	   waren	   -‐	   und	   sind	   noch	   -‐	   weltweit	   im	  

Volksglauben	   resp.	   in	   der	   kultisch-‐religiösen	   Praxis	   nicht-‐westlicher	  

Kleingemeinschaften	  präsent.406	  Die	  ätherischen	  Doubles	  konnten	   	  durchaus	  als	  eigene	  

Entitäten	   aufgefasst	   werden,	   wie	   sich	   auch	   aus	   der	   Inspirations-‐Beziehung	   zwischen	  

Nietzsche	   und	   seinem	   ihn	   umgebenden,	   ihn	   inspirierenden	   sowie	   mit	   ihm	  

kommunizierenden	   und	   wechselwirkenden	   Gott	   Dionysos	   erschließt.	   Eine	   solche	  

dynamische	  Relation	  hat	   sich	  uns	   in	   seinen	   Jugendjahren	  unter	   verschiedenen	  Namen	  

und	   Zuordnungen	   bereits	   gezeigt.	   In	   Jenseits	   von	   Gut	   und	   Böse,	   jenem	   vertraulichen	  

Passus	  über	  seine	  Beziehung	  zu	  Dionysos,	  fasst	  er	  es	  folgendermaßen:	  

„Wie	  es	  nämlich	  einem	  Jeden	  ergeht,	  der	  von	  Kindesbeinen	  an	  immer	  unterwegs	  und	  in	  

der	  Fremde	  war,	  so	  sind	  auch	  mir	  manche	  seltsame	  und	  nicht	  ungefährliche	  Geister	  über	  

den	  Weg	  gelaufen,	  vor	  Allem	  aber	  der,	  von	  dem	  ich	  eben	  sprach,	  und	  dieser	  immer	  wieder,	  

kein	   Geringerer	   nämlich,	   als	   der	   Gott	   	   D i o n y s o s , 	   jener	   grosse	   Zweideutige	   und	  

Versucher	   Gott,	   dem	   ich	   einstmals,	   wie	   ihr	   wisst,	   in	   aller	   Heimlichkeit	   und	   Ehrfurcht	  

meine	  Erstlinge	  dargebracht	  habe	  –	  als	  der	  Letzte,	  wie	  mir	  scheint,	  der	  ihm	  ein	  	  O p f e r 	  

dargebracht	  hat:	  denn	  ich	  fand	  Keinen,	  der	  es	  verstanden	  hätte,	  was	  ich	  damals	  that.“407	  

Nietzsche	  ist	  also	  mit	  seiner	  Ausnahme-‐Erfahrung	  hier	  allein;	  obwohl	  die	  Evidenz	  seiner	  

Inspiration	  sich	  anhand	  seines	  Werks	  zeigt,	   ist	  doch	  der	  Zustrom	  und	  die	  Schau	  seiner	  

Gedanken	  nicht	  mitteilbar.	  So	  verhält	  es	  sich	  auch	  mit	  dem	  „zweiten“	  Gesicht:	  Das	  zweite	  

Gesicht	  betrifft	  die	  Qualitäten	  eines	  besonderen	  Sehens,	  es	  ist	  ein	  Ge-‐sicht,	  das	  über	  die	  

räumliche	   und	   zeitliche	   Verankerung	   hinausführt	   und	   insofern	   einer	   höheren	  

Ordnungsstruktur	   als	   der	   vertrauten	   raumzeitlichen	   zu	   entspringen	   scheint.	   Wenn	  

Nietzsche	  hier	  –	  metaphorisch	  oder	  seiner	  Erlebniswelt	  entnommen	  –	  auf	  ein	  „drittes“	  

Gesicht	   	   anspielt,	   so	   ist	   zum	  einen	   sein	  Wertschätzen	  der	  Nützlichkeit	   von	  Masken	   zu	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
405	  KSA	  14,	  KOM,	  p.	  472	  	  Dieser	  Abschnitt	  entstammt	  der	  ursprünglichen	  Fassung	  von	  Ecce	  Homo.	  
406	  vgl.	  Rank,	  Otto	  (1925):	  Der	  Doppelgänger.	  Eine	  psychoanalytische	  Studie,	  p.	  86	  -‐	  95	  
407	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  237,	  238.	  	  In	  Kapitel	  7	  kommen	  wir	  hierauf	  zurück.	  
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bedenken, 408 	  andererseits	   enthält	   es	   die	   Andeutung,	   dass	   ihm	   zuweilen	  

außerordentliche	  Erlebnisse	  widerfahren	  sind,	  die	  ihm	  auf	  eigenste	  Weise	  mit	  Spielarten	  

einer	  μαντικὴ	  τέχνη	  konfrontiert	  haben	  mochten.	  Diverse	  dieser	  Ausnahmeerfahrungen	  

–	  vornehmlich	  in	  der	  Periode	  der	  Inspiration	  des	  Zarathustra	  –	  könnten	  durchaus	  durch	  

Entheogene	   oder	   seine	   außergewöhnliche	   Sensitivität	   für	   klimatische	   und	   elektrische	  

Spannungen	   unterstützt	   worden	   sein;	   doch	   lässt	   dies	   seine	   mantische	   und	  

mediumistische	   Präkondition,	   die	   ihm	   zuweilen	   mehr	   wissen	   ließ,	   sowie	   sein	  

Ausnahme-‐Sein	   mit	   seinen	   verfeinerten	   Instinkten	   und	   Wahrnehmungen	   nicht	   in	  

Abrede	   stellen.	   Diese	   besondere	   Gabe	   Nietzsches	   wird	   sich	   uns	   in	   späteren	  

Untersuchungen	   noch	   genauer	   darstellen:	   als	   mystischer	   Instinkt,	   den	   er	   mit	   den	  

Vorsokratikern	  teilt.	  

II.4.4 Der	  kriegerische	  Instinkt	  	  

Wenn	   Heraklit	   lapidar	   feststellt:	   „Kampf	   ist	   der	   Vater	   von	   allem,	   der	   König	   von	   allem“	  

sowie	  „Man	  muss	  wissen,	  daß	  der	  Kampf	  das	  Gemeinsame	  ist	  und	  das	  Recht	  der	  Streit,	  und	  

daß	  alles	  Geschehen	   vermittels	   des	   Streites	   und	  der	  Notwendigkeit	   erfolgt“409	  so	  mag	   es	  

nicht	   verwundern,	   wenn	   sein	   transzeitlicher	   Gefährte	   Nietzsche	   diesen	   permanenten	  

Wettkampf	   innerhalb	   der	   unterschiedlichen	   Rangordnungen	   des	   universellen	   Gefüges	  

auch	   für	   sein	  Werk	   beansprucht.	   Und	   für	   sich:	   „Ich	   bin	   meiner	   Art	   nach	   kriegerisch.	  

Angreifen	   gehört	   zu	   meinen	   Instinkten“	   lässt	   Nietzsche	   wissen	   und	   plädiert	   für	   ein	  

„Feind	   sein	   	   k ö n n e n “ , 	   das	   starke	   Naturen	   auszeichnet.410	  Das	   	   „ a g g r e s s i v e 	  

Pathos“	   411 	  braucht	   Widerstände,	   an	   denen	   es	   sich	   wachsen	   lässt,	   während	   das	  

Ressentiment	   Rache-‐	   und	   Nachgefühle	   zeitigt.	   Insofern	   stellt	   sich	   der	   Philosoph	   dem	  

Fight	  Response,	  fordert	  Probleme	  zum	  Duell	  heraus,	  um	  mit	  „Kraft,	  Geschmeidigkeit	  und	  

Waffen-‐Meisterschaft“	  412	  diesen	  Herr	  zu	  werden.	  Nietzsches	   faire	  Kriegspraxis	  wendet	  

sich	  dabei	  nicht	   vorderhand	  gegen	  Persönlichkeiten	  wie	   z.B.	  Richard	  Wagner,	   sondern	  

gegen	  die	  „Instinkt-‐Halbschlächtigkeit	  unsrer	  „Cultur““413.	  Auch	  weist	  er	  die	  Anwendung	  

seiner	  Kriegsfinessen	  durchaus	  als	  Wohlwollen	  gegenüber	  den	  Attackierten	  aus,	  welches	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
408	  vgl.	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  229	  
409	  Capelle,	  Wilhelm	  (1968):	  Die	  Vorsokratiker,	  p.135	  	  (Hervorhebung	  durch	  Capelle)	  
410	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  274	  
411	  ebd.	  
412	  ebd.	  
413	  ebd.,	  p.	  275	  
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die	  angegriffenen	  Ziele	  –	  wie	  die	  Christen	  –	  durchaus	  erkennen	  könn(t)en.	   	  Umgekehrt	  

trägt	   auch	   er	   ihnen	   „das	   Verhängniss	   von	   Jahrtausenden“	   nicht	   nach.414 	  Nietzsche	  

spricht	  hier	  als	  Feldherr,	  der	  sich	  den	  geschaffenen	  Realitäten	  stellt	  –	  und	  agiert.	  

	  

Dies	  macht	  deutlich,	  wie	  sehr	  Nietzsche	  in	  den	  Agenden	  der	  Erkenntnis	  -‐	  für	  die	  er	  sich	  

im	   Wissen	   um	   seine	   intellektuelle	   Kunst	   nichts	   weniger	   als	   die	   mächtigsten	  

Kontrahenten	  für	  eine	  Auseinandersetzung	  wählt	  -‐	  zuvorderst	  seinem	  Instinkt	  folgt,	  der	  

hier	  im	  Auftrag	  für	  eine	  lebens-‐	  und	  kräftesteigernde	  Bewegung	  des	  Ganzen	  kämpft.	  Der	  

eigentliche	  Gegner	  ist	  nicht	  das	  Christentum	  per	  se,	  sondern	  die	  décandence-‐Bewegung,	  

die	  sich	  durch	  kirchliche	  Machtstrategien	  eingeschlichen	  hat.	  Es	  geht	  Nietzsche	  	  mithin	  

keineswegs	   allein	   selbstbezogen	   um	   die	   Schärfung	   seiner	   denkerisch-‐kriegerischen	  

Virtuosität	   und	   des	   Einfahrens	   von	   Siegen	   über	   Problemstellungen,	   sondern	   -‐	   für	   das	  

Gesamte	  -‐	  um	  den	  Zugewinn	  an	  Kraft	  mittels	  der	  Botschaft	  seiner	  neuen	  Dimension	  der	  

Erkenntnis	   und	   deren	   Aufklärungspotential;	   wer	   der	   „Instinkt-‐Halbschlächtigkeit“	  

kriegerisch	  entgegentritt,	  die	  Einflussnehmer	  aufzeigt,	  die	  die	  Instinkte	  für	  ihre	  Zwecke	  

kontrollieren	   wollen,	   der	   ist,	   ganz	   im	   Sinne	   Emersons,	   des	   Überbringer	   eines	   neuen	  

Geistes,	  auch	  einer	  neuen	  Freiheit,	  um	  einen	  neuen	  Grad	  an	  Kultur	  hervorzubringen.415	  

	  

Überhaupt	  lässt	  sich	  aus	  Nietzsches	  Warum	  ich	  so	  weise	  bin	  herausstellen:	  Die	  Entfaltung	  

lebensdienlicher	   Instinkte	   für	   die	   Kraft	   des	   Individuums	   ist	   von	   Auswirkung	   auf	   die	  

ganze	  Kultur,	  die	  als	  dieses	  Ganze	  ebenfalls	   in	  der	  Aufgabe	  steht,	   ihren	  Gesamtinstinkt	  

von	   lebensabträglichen	   Fremdprogrammen	   zu	   befreien	   und	   sich	   dem	  

Lebenssteigernden	   zuzuwenden.	   Vitale	   Instinkte	   dienen	   auf	   allen	   Ebenen	   einer	  

lebendigen,	  kreativen	  Ordnung	  und	  gesunden	  Entfaltung	   ;	  sie	  wirken	  der	  Entropie	  von	  

décadence	  und	  Ressentiment	  entgegen.	  

II.5 Warum	  ich	  so	  klug	  bin.	  Wissen	  aus	  Instinkt	  

„	  -‐	  Warum	  ich	  Einiges	   	  m	  e	  h	  r	   	  weiss?	  Warum	  ich	  überhaupt	  so	  klug	  bin?	  Ich	  habe	  nie	  

über	   Fragen	  nachgedacht,	   die	   keine	   sind,	   -‐	   ich	   habe	  mich	   nicht	   verschwendet.	   -‐“416	  So	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
414	  ebd.	  
415	  vgl.	  Prolog	  
416	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  278	  
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redet	  eine	  stolze	  Seele,	  so	  redet	  der	  Thymotiker,	  der	  weiß,	  was	  er	  ist.	  	  Und	  doch	  erinnert	  

dies	  auch	  an	  die	  Anekdote	  des	  12-‐jährigen	  Nietzsche,	  der	  sich	  die	  Frage	  stellt,	  warum	  er	  

mehr	  weiß	  als	  andere	  Jungen	  und	  sich	  seine	  überraschende	  Antwort	  findet.417	  

	  

Nietzsche	   macht	   in	   seinem	   2.	   Kapitel	   des	   Ecce	   Homo	   gleich	   zu	   Beginn	  

unmissverständlich	   klar,	   dass	   er	   	   „ r e l i g i ö s e 	   Schwierigkeiten“	   nicht	   kenne	   und	  

weder	   Zeit	   noch	   Aufmerksamkeit	   auf	   Begriffe	   wie	   „Gott“,	   „Unsterblichkeit	   der	   Seele“,	  

„Erlösung“	  oder	  „Jenseits“	  gelegt	  habe.418	  Die	  natürliche	  Pflege	  seiner	  religio,	  wie	  sie	  die	  	  

Rückbindung	  an	  unterschiedliche	  Ankerpunkte	  -‐	  seinen	  verstorbenen	  Vater,	  Gott	  Vater,	  

Jesus,	   Apollo	   oder	   Dionysos	   –	   darstellt,	   ist	   stets	   von	   Natürlichkeit	   und	   gleichzeitig	  

numinoser	  Wechselwirkung	  und	   Inspiration	  charakterisiert.	  Von	  kirchlich	   installierten	  

moralischen	   Kalkülen	   wie	   Sünde	   oder	   Gewissen	   hat	   er	   sich	   nie	   beeindrucken	   lassen,	  

vielmehr	  beflügelt	  ihn	  dies,	  sich	  seine	  eigene	  Moral	  zu	  gewinnen	  und	  ihr	  zu	  folgen.	  Sein	  

Atheismus	  entspringt	  keiner	  Auseinandersetzung	  -‐	  sondern	  seinem	  Instinkt.	  

„Ich	  kenne	  den	  Atheismus	  durchaus	  nicht	  als	  Ergebniss,	  noch	  weniger	  als	  Ereigniss:	  er	  

versteht	   sich	   bei	   mir	   aus	   Instinkt.	   Ich	   bin	   zu	   neugierig,	   zu	   	   f r a g w ü r d i g , 	   zu	  

übermüthig,	  um	  mir	  eine	   faustgrobe	  Antwort	  gefallen	  zu	   lassen.	  Gott	   ist	  eine	   faustgrobe	  

Antwort	  –	  eine	  Undelicatesse	  gegen	  uns	  Denker	  –,	  im	  Grunde	  sogar	  bloss	  ein	  faustgrobes	  	  

V e r b o t 	  an	  uns:	  ihr	  sollt	  nicht	  denken!“419	  

Hier	   ist	   Nietzsche,	   vom	   Christlichen	   ins	   Mythische	   übersetzt,	   der	   aufmüpfige	  

Prometheus,	   der	   sich	   gegen	   die	   Dominanz	   eines	   Göttervaters	   auflehnt	   und	   ihm	   das	  

Feuer	  des	   freien	  Denkens	   längst	   gestohlen	  hat.	   Er	   reicht	   es	  dem	  Menschen	  dar,	   damit	  

dieser	   sich	  selbständig	   seine	  Moral	  wählen	  könne	  –	  und	   ihm	  nicht	  mit	  Undelikatessen	  

der	   Geschmack	   verdorben	   werde.	   Dies	   hält	   er	   fest,	   um	   im	   nächsten	   Augenblick	   den	  

Schwenk	   auf	   die	   essentiellen	   Vorbedingungen	   für	   die	   gesunden	   Gesamtinstinkte	   allen	  

Freidenkertums	   zu	  machen:	  Die	   erste	   hierfür	   ist	   –	  worauf	   seit	   der	  Antike	   kaum	  mehr	  

philosophisches	   Augenmerk	   gelegt	   wurde	   -‐	   diejene	   einer	   lebensrichtigen,	   die	   Fitness	  

steigernden	  Ernährung.	  Und	  das	  in	  jeder	  Hinsicht.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
417	  siehe	  Prolog	  
418	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  278	  
419	  ebd.,	  p.	  278,	  279	  
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II.5.1 Die	  Wahl	  der	  Nahrung	  

Die	  leibliche,	  geistige	  und	  seelische	  Vernunft	  eines	  Menschen	  und	  sein	  vorherrschender	  

Instinkt	   hängen	   ab	   von	   folgender	   zentralen	   Frage:	   „wie	   hast	   gerade	   	   d u 	   dich	   zu	  

ernähren,	   um	   zu	   deinem	   Maximum	   von	   Kraft,	   von	   Virtù	   im	   Renaissance-‐Stile,	   von	  

moralinfreier	  Tugend	  zu	  kommen?“420	  Nietzsche	  schreibt	  es	  der	  „deutschen	  Bildung“	  zu,	  

dass	  er	  „gerade	  hier	  rückständig	  bis	  zur	  Heiligkeit	  war“,	  die	  Nahrung	  dieser	  sei	   ihm	  zu	  

„unpersönlich“,	   zu	   „selbstlos“	   und	   zu	   „altruistisch“	   gewesen;	   Schopenhauers	   Kost	  

bewirkte,	  dass	  er	  in	  frühen	  Jahren	  sogar	  seinen	  „Willen	  zum	  Leben“	  verneinte.421	  Darauf	  

lässt	   er	   eine	   generelle	  Gourmet-‐Kritik	  der	  deutschen	  Küche	   folgen	   –	  der	   tatsächlichen	  

und	   allerorts	   üblichen	   –	   die,	   unter	   anderen	   Betrübnissen,	   für	   die	   Eingeweide	   nichts	  

weniger	   zu	   verantworten	   hat	   als	   „die	   Entartung	   der	   Mehlspeise	   zum	  

Briefbeschwerer“.422	  -‐	   Man	   bedenke,	   wie	   leicht	   jenseits	   der	   südlichen	   Grenze	   locker-‐

leichte	   Salzburger	   Nockerl	   den	   Denker	   hätten	   erfreuen	   können.	   Auch	   die	   englische	  

Küche	   erfährt	   ihren	   Tadel,	   Lob	   lässt	   er	   der	   des	   Piemonts	   zukommen.	   Nietzsche,	   dem	  

„Alkoholika“	  nicht	  gut	  bekommen,	  und	  er	  sie	  folglich	  auch	  „ g e i s t i g e r e n 	  Naturen“	  

vorsorglich	  abrät,	  wähnt	  in	  München	  seine	  „Antipoden“.423	  Er	  selbst	  zieht	  klares	  Wasser	  

aus	  Brunnen	  vor:	  „In	  	  vino	  	  v e r i t a s : 	  es	  scheint,	  dass	  ich	  auch	  hier	  wieder	  über	  den	  

Begriff	   „Wahrheit“	   mit	   aller	   Welt	   uneins	   bin:	   -‐	   bei	   mir	   schwebt	   der	   Geist	   über	   dem	  	  

W a s s e r “ 424.	  Wenn	  hier	  Nietzsche	  den	  Wein	   in	  Wasser	  zurückverwandelt,	   lässt	  sich	  

durchaus	   auch	   die	   Relativität	   von	   Wahrheiten	   mitdenken,	   dazu	   auch	   ihr	   zeitlicher,	  

perspektivischer	  und	  instinktmäßiger	  Wandel.	  –	  In	  einem	  Briefentwurf	  an	  Lou	  und	  Ree	  

von	  1882	  erfahren	  wir	  von	  der	  weniger	  asketischen	  Variante:	   „in	  opio	  veritas:	  Es	   lebe	  

der	  Wein	   und	   die	   Liebe!“425	  schreibt	   ein	   damals	   verzweifelter,	   thymotisch	   gekränkter,	  

seinen	  Affekten	   ausgesetzter	   36-‐jähriger	  Nietzsche,	   der	   jenen	  Untergang	   erst	   in	   einen	  

Übergang	  überführen	  muss.	   Interessant	   scheint,	   dass	  das	  dionysische	  Rauschmittel	   zu	  

dieser	  Zeit	  sich	  durchaus	  positiv	  auf	  den	  Verstand	  auswirkt,	  wie	  Nietzsche	  durchblicken	  

lässt.	   Es	   ist	   anzunehmen,	   dass	   es	   ihn	   oft	   seelisch	   gestärkt	   und	   ihm	   die	  

krankheitsbedingten	   Schmerzen	   genommen	   hat.	   Wir	   werden	   darauf	   noch	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
420	  ebd.,	  p.	  279	  
421	  ebd.	  
422	  ebd.,	  p.	  280	  
423	  FN,	  KSA	  6,	  p.	  280,	  281	  
424	  ebd.,	  p.	  281	  
425	  KSB	  6,	  p.	  307	  
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zurückkommen.426	  Sein	  Instinkt	  spielt	  ihm	  Zeit	  seines	  Lebens	  auf	  ganz	  unterschiedliche	  

Weise	  lebensförderliche	  Wahrheiten	  für	  seine	  Herausforderungen	  zu.	  

	  

Der	  Diätetik	  Spezialist	   in	  seinem	  44.	  Lebensjahr	  weiß	  noch	  einiges	  über	  die	  Einnahme	  

von	  Mahlzeiten,	  Wasser,	   Tee,	   Kakao	   und	   Kaffee	   zu	   berichten,	   alles	   geschuldet	   seinem	  

Instinkt	   für	  die	   Zuträglichkeit	   und	   Steigerung	  der	  Kräfte.	   Es	   sind	  Erkenntnisse,	  wie	  er	  

sich	   seine	   größtmögliche	   Vitalität	   schaffen	   kann;	   sie	   wollen	   Anstoß	   geben,	   dass	   jeder	  

hier	  selbst	  nachforsche,	  sich	  die	  seinen	  finde	  und	  die	  ihm	  zuträgliche	  Diät	  in	  Einzeldosen	  

und	   Wechselwirkungen	   für	   sich	   entdecke.	   Gültig	   für	   alle	   ist:	   „So	   wenig	   als	   möglich	  	  

s i t z e n ; 	  keinem	  Gedanken	  Glauben	  schenken,	  der	  nicht	  im	  Freien	  geboren	  ist	  und	  bei	  

freier	  Bewegung,	  -‐	  in	  dem	  nicht	  auch	  die	  Muskeln	  ein	  Fest	  feiern.“427	  Dient	  die	  Bewegung	  

dieser	   Festfreude	   und	   beflügelt	   sie	   den	   Geist,	   so	   verhält	   es	   sich	   mit	   dem	   Sitzfleisch	  

konträr:	  es	  ist	  „die	  eigentliche	  	  S ü n d e 	  wider	  den	  heiligen	  Geist.	  -‐“428	  

II.5.2 Die	  Wahl	  von	  Ort	  und	  Klima	  

Der	   zweite	   Bereich,	   wofür	   es	   einen	   Instinkt	   zu	   entwickeln	   gilt,	   sind	   die	   lokalen	   und	  

klimatischen	  Bewandtnisse;	  denn	  große	  Aufgaben	  fordern	  hohe	  Kräfte	  ein	  und	  bedürfen	  

damit	  eines	  begünstigenden	  Environments:	  	  

„Der	   klimatische	   Einfluss	   auf	   den	   	   S t o f f w e c h s e l , 	   seine	   Hemmung,	   seine	  

Beschleunigung,	   geht	   so	   weit,	   dass	   ein	   Fehlgriff	   in	   Ort	   und	   Klima	   Jemanden	   nicht	   nur	  

seiner	   Aufgabe	   entfremden,	   sondern	   ihm	   dieselbe	   überhaupt	   vorenthalten	   kann:	   er	  

bekommt	  sie	  nie	  zu	  Gesicht.	  Der	  animalische	  vigor	  ist	  nie	  gross	  genug	  bei	  ihm	  geworden,	  

dass	   jene	   in’s	  Geistige	  überströmende	  Freiheit	  erreicht	  wird,	  wo	   Jemand	  erkennt:	   	  d a s 	  

kann	  ich	  allein	  .	  .	  .“429	  

Wiederum	  gilt	  es,	   sich	  auf	  den	   tierisch-‐satyrischen	  Elan	  zu	  verlassen:	  auf	  den	   Instinkt,	  

der	  Wildtiere	  die	  richtigen	  Höhenlagen	  wählen	   lässt,	  der	  den	  Zug	  zu	  anderen	  Orten	   in	  

andere	   klimatische	   Zonen	   triggert,	   damit	   sie	   stets	   in	   ihrer	   besten	   Kraft	   sind.	   Freilich	  

mochte	   solches	   im	   19.	   Jahrhundert	   schneller	   in	   bildhafte	   Vorstellung	   gerückt	  werden	  

und	   sich	   zum	   Gleichnis	   anbieten	   als	   im	   21.,	   in	   dem	   die	   Landnahme	   	   unüberquerbare	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
426	  vgl.	  Kap.	  III.5	  
427	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  281	  
428	  ebd.	  
429	  ebd.,	  p.	  282	  
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Autobahnen,	  Trassen,	  Entertainment-‐Parks,	  Shopping-‐Cities,	  Zersiedelung	  und	  Industrie	  

in	  einstmaligen	  Habitate	  gebracht	  hat,	  so	  dass	  eine	  solche	  Bildwelt,	  eine	  solche	  Weisheit	  

der	   Natur	   allmählich	   verlorengeht.	   Der	   Instinkt	   für	   einen	   gesunden	  Nomadismus	   und	  

das	   Verweilen	   an	   zuträglichen	   Orten	   ist	   jedoch	   für	   Nietzsche	   Vorbedingung	   jener	  

„überströmenden	  Freiheit“430,	  die	  den	  Menschen	  in	  die	  Eigentlichkeit,	  in	  das	  „Schickliche	  

seines	  Wesens“431	  führt:	  in	  das	  was	  man	  ist	  –	  und	  in	  das	  was	  man	  kann.	  	  

	  

Wie	  bei	  der	  Ernährung	  kommt	  auch	  beim	  Klima	  alles	  Deutsche	  schlecht	  weg:	  gelingt	  es	  

doch	   dem	   deutschen	   Klima,	   selbst	   „heroisch	   angelegte	   Eingeweide	   zu	   entmuthigen“,	  

während	  unter	  dem	  reinen	  Himmel	  und	  der	  trockenen	  Luft	  Frankreichs,	  Italiens	  sowie	  

Athens	  und	  Jerusalems	  sich	  das	  Genie	  mit	  seinem	  „rapiden	  Stoffwechsel“	  entfalten	  kann	  

-‐	   es	   sind	   dies	   klimatologische	   Zonen,	   „wo	   es	   geistreiche	  Menschen	   giebt	   und	   gab,	  wo	  

Witz,	   Raffinement,	   Bosheit	   zum	   Glück	   gehörten.“ 432 	  Nietzsche,	   der	   sehr	   feinfühlig	  

gegenüber	   atmosphärischen	   Schwankungen	   ist,	   der	   Grade	   der	   Veränderung	   der	  

Luftfeuchtigkeit	   spüren	   kann,	   bedauert	   seine	   „Unwissenheit	   in	   physiologicis“,	   den	  

„verfluchte<n>	  “Idealismus““,	  die	  „Instinkt-‐Abirrungen	  und	  „Bescheidenheiten““,	  die	  ihn	  

an	   Orte	   „abseits	   der	   	   A u f g a b e 	  meines	   Lebens“	   führten.433	  Als	   „Grund-‐Unvernunft“,	  

bei	  der	   „jede	   feinere	  Selbstigkeit,	   jede	   	  O b h u t 	  eines	  gebieterischen	   Instinkts“	   fehlte,	  

gilt	   ihm	   seine	   Basler	   Zeit:	   „ein	   vollkommen	   sinnloser	   Missbrauch	   ausserordentlicher	  

Kräfte,	   ohne	  eine	   irgendwie	  den	  Verbrauch	  deckende	  Zufuhr	  von	  Kräften“.434	  Wenn	  er	  

hier	   die	   „ O b h u t 	   eines	   gebieterischen	   Instinkts“	   mankiert,	   der	   über	   die	   Kräfte	   des	  

Menschen	  wacht,	  so	  zeigt	  sich:	  Hier	  wird	  der	  Instinkt	  gleichsam	  zum	  Beschützer	  und	  zur	  

Leitfunktion	   des	   Ausnahmemenschen,	   zu	   seinem	   Genius,	   seinem	   guten	   δαιμόνιον.	   Zu	  

gleicher	  Zeit	  affiziert	  er	  aber	  auch	  den	  Thymos:	  Am	  adäquaten	  Ort	  wird	  der	  natürliche	  

Stolz	  und	  die	  eigene	  Sehnsucht	  genährt,	  dort	  vollbringt	  sich	  die	  Aufgabe	  im	  Spiel,	  dort	  ist	  

man	   bei	   sich;	   am	   unzuträglichen	   Ort	   geschehen	   Entäußerungen	   wie	   ein	   „Sich-‐gleich-‐

setzen	   mit	   Irgendwem,	   eine	   „Selbstlosigkeit“,	   ein	   Vergessen	   seiner	   Distanz“.435 	  Um	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
430	  ebd.	  
431	  vgl.	  Heidegger,	  Martin	  (1975):	  Platons	  Lehre	  von	  der	  Wahrheit.	  Mit	  einem	  Brief	  über	  den	  Humanismus,	  
p.	  75:	   „Für	  den	  Menschen	  aber	  bleibt	  die	  Frage,	  ob	  er	  das	  Schickliche	  seines	  Wesens	   findet,	  das	  diesem	  
Geschick	  entspricht;	  denn	  diesem	  gemäß	  hat	  er	  als	  der	  Ek-‐sistierende	  die	  Wahrheit	  des	  Seins	  zu	  hüten.	  
Der	  Mensch	  ist	  der	  Hirt	  des	  Seins.“	  
432	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  282	  
433	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  283	  (<n>:	  Einfügung	  U.A.)	  
434	  ebd.	  
435	  ebd.	  
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letzteres	   zu	   erkennen,	   kann	   die	   Krankheit	   zum	   Stimulans	   für	   eine	   umfassendere	  

Genesung	   werden	   –	   und	   diesbezüglich	   „zur	   Vernunft“	   bringen,	   wie	   Nietzsche	   sich	  

ausdrückt.436	  

II.5.3 Die	  Wahl	  der	  Erholung	  

Instinktsicherheit	   ist	   auch	   für	   „die	   Wahl	   	   s e i n e r 	   Art	   	   E r h o l u n g “ 	   geboten,	   für	  

Nietzsche	   zählt	   hierzu	   das	   Lesen,	   was	   ihn	   „in	   fremden	   Wissenschaften	   und	   Seelen	  

spazieren	  gehen	   lässt“,	  was	  von	  seinem	  „Ernste“	  erholt.437	  Geht	  der	  Denker	   jedoch	  mit	  

einem	   Werke	   schwanger,	   so	   gehört	   –	   geradeso	   wie	   in	   der	   Krankheit	   –	   eine	   Art	   von	  

„Selbst-‐Vermauerung“,	   mithin	   die	   Abstinenz	   von	   Büchern	   und	   fremden	   Gedanken,	   zu	  

den	  „ersten	  Instinkt-‐Klugheiten“.438	  Die	  Zahl	  an	  für	  ihn	  	  „ b e w i e s e n e n 	  Büchern“	  ist	  

klein:	  „Es	  liegt	  vielleicht	  nicht	  in	  meiner	  Art,	  Viel	  und	  Vielerlei	  zu	  lesen:	  ein	  Lesezimmer	  

macht	   mich	   krank.	   Es	   liegt	   auch	   nicht	   in	   meiner	   Art,	   Viel	   oder	   Vielerlei	   zu	   lieben.	  

Vorsicht,	   selbst	   Feindseligkeit	   gegen	   neue	   Bücher	   gehört	   eher	   schon	   zu	   meinem	  

Instinkte“	   lässt	   er	   wissen	   und	   ortet	   in	   Frankreich	   bei	   weitem	   mehr	   „charmante	  

Gesellschaft“	  als	  in	  Deutschland,	  das	  für	  ihn	  die	  Kultur	  „ v e r d i r b t “ .439	  Wäre	  da	  nicht	  

Heinrich	  Heine,	  der	  kongeniale	  Lyriker:	  

„Er	   besass	   jene	   göttliche	  Bosheit,	   ohne	   die	   ich	  mir	   das	   Vollkommne	   nicht	   zu	   denken	  

vermag,	  -‐	   ich	  schätze	  den	  Werth	  von	  Menschen,	  von	  Rassen	  darnach	  ab,	  wie	  nothwendig	  

sie	  den	  Gott	  nicht	  abgetrennt	  vom	  Satyr	  zu	  verstehen	  wissen.	  –	  Und	  wie	  er	  das	  Deutsche	  

handhabt!	  Man	  wird	  einmal	  sagen,	  dass	  Heine	  und	  ich	  bei	  weitem	  die	  ersten	  Artisten	  der	  

deutschen	  Sprache	  gewesen	  sind	  –	  in	  einer	  unausrechenbaren	  Entfernung	  von	  Allem,	  was	  

blosse	  Deutsche	  mit	  ihr	  gemacht	  haben.“440	  

Dass	  Nietzsche	  mit	  letzterem	  rechtzugeben	  ist	  –	  immerhin:	  „Große	  Dinge	  verlangen,	  daß	  

man	   von	   ihnen	   schweigt	   oder	   groß	   redet“441	  -‐	   und	   auch	   das	   20.	   und	   beginnende	   21.	  

Jahrhundert	   in	   der	   Literatur	   nichts	   dem	   Verwandtes	   hervorgebracht	   hat,	   mag	   kaum	  

umstritten	  sein;	  dass	  er	  einen	  zeitlich	  nahestehenden	  Genius	  so	  nah	  an	  sich	  heranlässt,	  

ist	  die	  Ausnahme.	  Was	  bei	  Nietzsche	  das	  „Vollkommne“	  anbelangt,	  so	  gehört	  zu	  ihm,	  wie	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
436	  ebd.	  
437	  ebd.,	  p.	  284	  
438	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  284	  
439	  ebd.,	  284,	  285	  
440	  ebd.,	  p.	  286	  
441	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  477	  
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bereits	   gezeigt	   und	   hier	   anklingend,	   sowohl	   das	   Aufspannen	   der	   vertikalen	  Achse	   hin	  

zum	  Göttlichen	  als	  auch	  das	  der	  horizontalen	  Achse	  hin	  zur	  Welt	  und	  ihrer	  Natur.	  Dass	  

er	  den	  Satyr	  bei	  Heine	   ins	  Licht	   rückt	  mit	   seinen	   tierischen	  Attributen,	  weist	  auch	  auf	  

dessen	  gesunden	  Instinkt	  hin,	  mag	  aber	  ebenso	  sein	  Eintauchen	  ins	  Griechentum	  wie	  in	  

die	   dionysische	  Kunst	   der	   Lyrik	   hervorheben,	   die	  Nietzsche	   in	   der	   „leidenschaftlichen	  

Musik“	  442	  Heines	  wahrnimmt.	  Mehr	  noch	  ist	  es	  aber	  die	  „göttliche	  Bosheit“,	  die	  ihn	  mit	  

Heine	   verbindet	   –	   die	   Nietzsche	   immerhin	   auch	   seinem	  Genie	  des	  Herzens	   zukommen	  

lässt	   in	   jenem	   großen,	   unnachahmlichen	   Hymnus	   an	   seinen	   göttlichen	   Freund	  

Dionysos443	  -‐	  und	  die	  sein	  Werk	  insgesamt	  heiter	  durchwirkt.	   	  Bleibt	  also,	  noch	  einmal	  

genauer	   hinzusehen	   auf	   den	   Satyr,	   dessen	   wilde	   Weisheit	   Nietzsche	   seit	   seiner	  

Beschäftigung	   mit	   Griechentum	   und	   Tragödie	   begleitet,	   auf	   das	   kultisch	   verehrte	  

Naturwesen	  vor	  den	  moralischen	  Einteilungen	  in	  Gut	  und	  Böse:	  

„Die	  Natur,	  an	  der	  noch	  keine	  Erkenntniss	  gearbeitet,	  in	  der	  die	  Riegel	  der	  Cultur	  noch	  

unerbrochen	  sind	  -‐	  das	  sah	  der	  Grieche	   in	  seinem	  Satyr,	  der	   ihm	  deshalb	  noch	  nicht	  mit	  

dem	  Affen	  zusammenfiel.	   Im	  Gegentheil:	  es	  war	  das	  Urbild	  des	  Menschen,	  der	  Ausdruck	  

seiner	  höchsten	  und	   stärksten	  Regungen,	   als	   begeisterter	   Schwärmer,	   den	  die	  Nähe	  des	  

Gottes	  entzückt,	  als	  mitleidender	  Genosse,	  in	  dem	  sich	  das	  Leiden	  des	  Gottes	  wiederholt,	  

als	   Weisheitsverkünder	   aus	   der	   tiefsten	   Brust	   der	   Natur	   heraus,	   als	   Sinnbild	   der	  

geschlechtlichen	   Allgewalt	   der	   Natur,	   die	   der	   Grieche	   gewöhnt	   ist	   mit	   ehrfürchtigem	  

Staunen	  zu	  betrachten.“444	  

Es	   liegt	   nahe,	   dass	   Nietzsche	   den	   bereits	   1856	   verstorbenen	   Heine	   als	   sich	   und	  

gleichzeitig	   dem	   verwandt	   erachtet,	   was	   für	   ihn	   der	   dionysische	   Grieche	   will:	   „die	  

Wahrheit	  und	  die	  Natur	  in	  ihrer	  höchsten	  Kraft	  –	  er	  sieht	  sich	  zum	  Satyr	  verzaubert.“445	  

Auch	  Charaktere,	  die	  wie	  Lord	  Byrons	  Manfred	  die	  Abgründe	  des	  Daseins	  ausloten,	  dazu	  

Shakespeares	  Caesar	  und	  Hamlet	  gereichen	  Nietzsche	  zur	  Erholung,	  weil	  deren	  Autoren,	  

so	   spürt	   er	   es	   instinktiv,	   in	   gewisser	   Weise	   ihre	   Protagonisten	   waren:	   „Der	   grosse	  

Dichter	  schöpft	   	  n u r 	  aus	  seiner	  Realität	  –	  bis	  zu	  dem	  Grade,	  dass	  er	  hinterdrein	  sein	  

Werk	  nicht	  mehr	  aushält.“	  446	  -‐	  Es	  ist	  davon	  auszugehen,	  dass	  auch	  Nietzsche	  sich	  erst	  an	  

seinen	  Zarathustra	  adaptieren	  musste.	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
442	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  286	  
443	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  237	  -‐	  239	  
444	  KSA	  1,	  GT,	  p.	  58	  
445	  ebd.,	  p.	  59	  
446	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  287	  
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In	   Bezug	   auf	   die	   Musik	   –	   Nietzsches	   Leidenschaft	   -‐	   wendet	   sich	   sein	   Instinkt	   für	  

Erholung	  Richard	  Wagner	  zu	  –	   ihm	  gilt	  auch	  seine	  Dankbarkeit.	  Für	  Nietzsche	  sind	  die	  

Tage	   in	   Tribschen	   „Tage	   des	   Vertrauens,	   der	   Heiterkeit,	   der	   sublimen	   Zufälle	   –	   der	  	  

t i e f e n 	  Augenblicke“,	  Wagner	  ist	  ihm,	  dem	  alles	  Deutsche	  fremd	  ist,	   	  „ A u s l a n d “ -‐	  

mithin	   Heimat!	   -‐,	   „Protest	   gegen	   alle	   „deutschen	   Tugenden“,	   „Revolutionär“	   –	   bis	   zu	  

jenem	   Zeitpunkt,	   da	  Wagner	   „zu	   den	  Deutschen	   	   c o n d e s z e n d i e r t e “ , 	  was	   den	  

Bruch	   mit	   ihm	   einleitet.447	  Dennoch,	   Wagner	   ist	   ihm	   sein	   Rauschmittel,	   Tristan	   von	  

„gefährlicher	   Fascination“,	   die	  Wagnerschen	  Welten	   voll	   „fremder	   Entzückungen“,	   für	  

die	  er,	  Nietzsche,	  die	  „Flügel“	  hat.448	  Mit	  Wagner	   legt	  sich	  Nietzsches	  Grundinstinkt	   für	  

das	  Schaffen	  eines	  gesunden	  und	  erfüllenden	  Schicksals	  frei:	  „und	  so	  wie	  ich	  bin,	  stark	  

genug,	  um	  mir	  auch	  das	  Fragwürdigste	  und	  Gefährlichste	  noch	  zum	  Vortheil	  zu	  wenden	  

und	   damit	   stärker	   zu	   werden,	   nenne	   ich	   Wagner	   den	   grossen	   Wohlthäter	   meines	  

Lebens.“449	  Damit	   legt	   sich	   auch	   gleich	   Nietzsches	   Takt	   und	   sein	   Instinkt	   für	   eine	  

redliche,	  vornehme	  Dankbarkeit	  offen,	  die	  seiner	  aristokratischen	  Moral	  entspringt,	  und	  

die	   ihm	   auch	   hier	   Handlungsprämisse	   ist. 450 	  Kleine	   Schicksalsmodifikationen	   sind	  

allerdings	   auf	   lokaler	   Ebene	   nötig:	   Mit	   seinem	   Kunstgriff	   in	   Ecce	   Homo,	   Wagner	   für	  

einige	   Jahre	   seines	   Schaffens	   ins	   Ausland	   zu	   versetzen,	   nach	   Paris,	   wo	   er	   „diese	  

Leidenschaft	   in	   Fragen	   der	   Form“	   lokalisiert,	   hält	   er	   auch	   hier	   den	   Instinkt	   rein	   von	  

allem	  die	  Kultur	  verderbenden	  Deutschen;	  Chopin	  hingegen	  –	  wie	  auch	  südliche	  Musik	  

von	   Freund	   Peter	   Gast	   oder	   Rossini	   erquicken	   ihn:	   an	   letzterer	   liebt	   er	   ihr	   Heiteres,	  

Tiefes,	  Anmutiges.451	  

II.5.4 Selbstverteidigung	  

Zu	  den	  bereits	  vorgestellten	  offensiv	  agierenden	  und	  selektierenden	  Instinkten	  kommt	  

nun	  ein	  weiterer	  hinzu,	  der	  mit	  Defensiv-‐Aufgaben	  betraut	  ist	  und	  dessen	  Gewicht	  gleich	  

deutlich	  wird:	  

„In	  Alledem	  –	  in	  der	  Wahl	  von	  Nahrung,	  von	  Ort	  und	  Klima,	  von	  Erholung	  	  -‐	  gebietet	  ein	  

Instinkt	  der	  Selbsterhaltung,	  der	  sich	  als	  Instinkt	  der	  	  S e l b s t v e r t h e i d i g u n g 	  am	  

unzweideutigsten	  ausspricht.	  Vieles	  nicht	  sehn,	  nicht	  hören,	  nicht	  an	  sich	  herankommen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
447	  ebd.,	  p.	  288,	  289	  
448	  ebd.,	  p.	  289,	  290	  
449	  ebd.,	  p.	  290	  
450	  vgl.	  KSA	  5,	  JGB,	  9.	  Hauptstück:	  was	  ist	  vornehm?	  p.	  205	  ff.	  
451	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  288	  -‐	  291	  
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lassen	  –	  erste	  Klugheit,	  erster	  Beweis	  dafür,	  dass	  man	  kein	  Zufall,	  sondern	  eine	  Necessität	  

ist.	   Das	   gangbare	   Wort	   für	   diesen	   Selbstvertheidigungs-‐Instinkt	   ist	   	   G e s c h m a c k . 	  

Sein	   Imperativ	   befiehlt	   nicht	   nur	   Nein	   zu	   sagen,	   wo	   das	   Ja	   eine	   „Selbstlosigkeit“	   sein	  

würde,	  sondern	  auch	  	  s o 	   w e n i g 	   a l s 	   m ö g l i c h 	   N e i n 	   zu	  sagen.“452	  

Der	  Selbstverteidigungsinstinkt	  dient	  mithin	  dem	  Menschen,	  bei	  sich	  zu	  bleiben;	  für	  den	  

Ausnahmemenschen	   gilt	   umso	   mehr,	   gerade	   diesen	   Instinkt	   auf	   seine	   effiziente	   und	  

effektive	  Abschirmfunktion	  hin	  auszubilden,	  um	  zu	  werden	  was	  er	   ist.	   	  Als	  Geschmack	  

unterstützt	   er	   die	   Präsenz	   und	   Besonderheit	   des	   Menschen,	   hält	   Unnötiges	   fern	   und	  

entzieht	  zerstreuenden	  Kontingenzangeboten	  die	  Aufmerksamkeit,	  um	  möglichst	  wenig	  

Kraft	  an	  Defensiv-‐Ausgaben	  zu	  verlieren.	  Denn:	  „Unsre	   	  g r o s s e n 	  Ausgaben	  sind	  die	  

häufigsten	   kleinen“. 453 	  Häufiges	   Abwehren-‐müssen	   bedeutet	   folglich	   ein	  

kontinuierliches	   Verschwenden	   von	   Energie,	   und	   damit	   einhergehend	   ein	   Schwächen	  

des	  eigenen	  Systems	   -‐	   insofern	   läuft	  der	  hohe	  Etat	   für	  Verteidigungsakte	  dem	  Instinkt	  

der	   Selbsterhaltung	   zuwider:	   „Man	   kann,	   bloss	   in	   der	   beständigen	   Noth	   der	   Abwehr,	  

schwach	   genug	   werden,	   um	   sich	   nicht	   mehr	   wehren	   zu	   können“454 	  diagnostiziert	  

Nietzsche.	  -‐	  Ein	  Wink,	  auch	  immer	  ambitioniertere	  militärische	  Verteidigungsausgaben	  

zu	  überdenken?455	  -‐	  Ein	  solches	  reaktives	  Verhalten,	  das	  per	  Verteidigungsaufgaben	  und	  

-‐ausgaben	   immer	   weiter	   in	   die	   downward	   spiral	   des	   Kräfteverlusts	   führt,	   resultiert	  

folglich	   unversehens	   aus	   der	   damit	   einhergehenden	   Beeinträchtigung	   der	   gesunden	  

Instinkte	  –	  resp.	  wird	  der	  Instinkt	  alsbald	  in	  die	  falsche	  Richtung	  verstärkt.	  So	  bleibt	  also	  

für	  Nietzsche	  die	   schlüssige	  Frage:	   „Müsste	   ich	  nicht	  darüber	   zum	   	   I g e l 	  werden?“456	  

Damit	   trifft	   er	   zugleich	   eine	   Herausforderung	   unserer	   Gegenwart:	   Erscheint	   die	   Igel-‐

Alternative	   nicht	   auch	   für	   uns	   Nachgeborene	   als	   die	   adäquate	   Reaktion,	   allein	   schon,	  

wenn	  man	  ins	  Treiben	  der	  Großstadt	  gerät?	  Oder,	  noch	  naheliegender,	  sich	  Zeitbindern	  

wie	  den	  Aufmerksamkeits-‐Maschinerien	  des	  Internets	  gegenübersieht?	  –	  „Aber	  Stacheln	  

zu	   haben	   ist	   eine	   Vergeudung,	   ein	   doppelter	   Luxus	   sogar,	   wenn	   es	   freisteht,	   keine	  

Stacheln	   zu	   haben,	   sondern	   	   o f f n e 	  Hände	   .	   .	   .“457	  empfiehlt	   Nietzsche	   einigermaßen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
452	  ebd.	  p.	  291,	  292	  
453	  ebd.,	  p.292	  
454	  ebd.	  
455	  vgl.	  dazu	  die	  weltweiten	  Verteidigungsausgaben	  des	  Stockholm	  International	  Peace	  Research	  Institute,	  
das	  allein	  für	  die	  USA	  für	  2016	  rund	  611	  Mrd.	  US	  Dollar	  ausweist.	  
https://www.sipri.org/sites/default/files/Trends-‐world-‐military-‐expenditure-‐2016.pdf	  ,	  
abgerufen	  am	  17.6.2017	  
456	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  292	  
457	  ebd.	  
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verrätselt.	   Wie	   also	   kann	   eine	   solche	   Geste	   gelingen?	   Ohne	   dass	   der	  

Selbstverteidigungsinstinkt	  damit	  kompromittiert	  wird?	  Das	  könnte	  ein	  Schlüssel	  sein:	  

Ist	  die	  thymotische	  Kraft	  auf	  der	  Höhe,	  die	  hier	  dem	  Geschmack	  Support	  leistet,	  so	  ist	  die	  

nach	   vornehmen	   Kriterien	   agierende	   Firewall	   automatisch	   installiert	   und	   aktiv.	   Sie	  

dissoziiert	   von	   jenem	   Geschehen,	   das	   dem	   Geschmack	   nicht	   entspricht	   und	   lässt	  

dennoch	  in	  offene	  Hände	  gelangen,	  was	  die	  jeweilige	  Situation	  aus	  der	  Perspektive	  des	  

Künstlerphilosophen	   zu	   bieten	   hat.	   Denn	   der	   Künstler	   versteht	   es,	   die	   Beute	   für	   sein	  

Werk	  in	  seinen	  Erlebnissen	  zu	  sehen.	  

	  

Nietzsches	   Instinkt	  zur	  Selbstverteidigung	  weist	  noch	  eine	  weitere	  Klugheit	  auf,	  die	  er	  

auch	   dem	  Wohlgeratenen	   bereits	   eingeschrieben	   hat:	   „dass	   man	   	   s o 	   s e l t e n 	   a l s 	  

m ö g l i c h 	   r e a g i r t 	   und	   dass	  man	   sich	   Lagen	   und	  Bedingungen	   entzieht,	  wo	  man	  

verurtheilt	   wäre,	   seine	   „Freiheit“,	   seine	   Initiative	   gleichsam	   auszuhängen	   und	   ein	  

blosses	  Reagens	  zu	  werden.“458	  Bücher	  zu	  wälzen,	  wie	  Gelehrte	  es	  tun	  -‐	  wie,	  so	  lässt	  sich	  

ergänzen,	   in	   umso	   höherem	   Ausmaße	   im	   digitalen	   Zeitalter	   Studenten	   darauf	  

konditioniert	   werden,	   dazu	   auch	   noch	   eine	   Flut	   an	   Sekundärliteratur	   in	   sich	  

hochzuladen	  -‐	   	  das	  reduziert	   für	  Nietzsche	  den	  Denker	  auf	  „ein	  Ja	  und	  Neinsagen“,	  der	  

Instinkt	   zur	   Selbstverteidigung	   wird	   „mürbe“,	   zumal	   er	   sich	   sonst	   „gegen	   	   Bücher	  

wehren“	  würde.459	  So	   lässt	  Nietzsche	   als	  Warnung	   sein	  Gewitter	   auf	  den	  Bücherwurm	  

niedergehen:	  

„Der	  Gelehrte	  –	  ein	  décadent.	  	  –	  Das	  habe	  ich	  mit	  Augen	  gesehn:	  begabte,	  reich	  und	  frei	  

angelegte	   Naturen	   schon	   in	   den	   dreissiger	   Jahren	   „zu	   Schanden	   gelesen“,	   bloss	   noch	  

Streichhölzer,	  die	  man	  reiben	  muss,	  damit	  sie	  Funken	  –	  „Gedanken“	  geben.	  –	  Frühmorgens	  

beim	   Anbruch	   des	   Tags,	   in	   aller	   Frische,	   in	   der	   Morgenröthe	   seiner	   Kraft,	   ein	   	   B u c h 	  

lesen	  –	  das	  nenne	  ich	  lasterhaft!	  -‐	  -‐“460	  

Was	   folgt	   daraus?	   -‐	   Es	   gilt	   die	   jeweils	   eigene	  Widerstandskraft	   und	   Schutzfunktion	   in	  

jeder	   Hinsicht	   zu	   entwickeln:	   gegen	   den	   lebensweltlichen	   Aufmerksamkeits-‐

Vampirismus	   ebenso	   wie	   gegen	   intellektuelle	   Gepflogenheiten,	   die	   der	   Freiheit	   des	  

Denkens	   und	   des	   Schaffens	   den	   Atem	   rauben.	   Auch	   gegen	   Mürbemachen	   und	   die	  

Verkleinerung	  des	  Denkens	  auf	  ein	  digitales	  0	  oder	  1.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
458	  ebd.	  
459	  ebd.,	  p.	  292,	  293	  
460	  ebd.,	  p.	  293	  
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II.5.5 Selbstsucht	  und	  Schicksal	  

Völlig	   gegenläufig	   zu	   den	   Teachings	   der	   hochdotierten	   Life-‐	   und	   Business	   Coaches	  

unserer	  Tage,	  die	   suggerieren,	  wie	  wichtig	  es	  wäre,	  unsere	  Aufgabe	  zu	  definieren	  und	  

auf	   Ziele	   hinzuarbeiten,	  wartet	   Nietzsche	   hier	  mit	   einer	   profunden	  Überraschung	   auf,	  

genauer	  mit	  einem	  „Meisterstück	  in	  der	  Kunst	  der	  Selbsterhaltung	  -‐	  S e l b s t s u c h t “ : 	  	  

Wenn	   „die	   Aufgabe,	   die	   Bestimmung,	   das	   	   S c h i c k s a l “ 	   nämlich	   über	   „ein	  

durchschnittliches	  Maass	   bedeutend	   hinausliegt“,	   so	   besteht	   Gefahr	   darin,	   „sich	   selbst	  	  

m i t 	  dieser	  Aufgabe	  zu	  Gesicht	  zu	  bekommen“.461	  Das	  meint,	  sich	  nur	  mehr	  mit	  dieser	  

Aufgabe	   zu	   sehen,	   den	  Blick	   auf	   sich	  mit	   dieser	  Aufgabe	   fixiert	   zu	   haben,	   und	   folglich	  

allein	   ihr	   Träger	   zu	   sein.	   Aus	   dieser	   Erkenntnis	   heraus	   setzt	   Nietzsche	   an	   zu	   seinem	  

Masterpiece	   für	   den	   Ausnahmemenschen:	   „Dass	  man	  wird,	  was	  man	   ist,	   setzt	   voraus,	  

dass	  man	  nicht	  im	  Entferntesten	  ahnt,	  	  w a s 	  man	  ist.“462	  Auf	  diese	  Weise	  lassen	  sich	  all	  

die	   Reichtümer	   des	   Lebens	   einsammeln,	   auch	   die	   neben-‐	   und	   abwegigen,	   die	  

bescheidenen,	   die	   verzögernden,	   kurz:	   die	   kontraproduktiven,	   die	   man	   sonst	   –	  

fokussiert	   -‐	   auf	   seinem	   Weg	   ausgeblendet	   hätte,	   zumal	   sie	   „jenseits	   	   d e r 	   Aufgabe	  

liegen“.463	  Was	  hier	  folgt,	  ist	  ein	  elegant	  gesetzter,	  doch	  niederschmetternder	  Angriff	  auf	  

das	   Allerheiligste	   des	   Griechentums,	   auf	   das	   γνῶθι	   σεαυτόν	   im	  Tempel	   des	   Apollo	   zu	  

Delphi	  -‐	  und	  zugleich	  Nietzsches	  „oberste	  Klugheit“:	  „wo	  nosce	  te	  ipsum	  das	  Recept	  zum	  

Untergang	  wäre,	   wird	   Sich-‐Vergessen,	   Sich	   -‐	   M i s s v e r s t e h n , 	   Sich-‐Verkleinern,	   -‐

Verengern,	   -‐Vermittelmässigen	   zur	   Vernunft	   selber.“ 464 	  Nietzsches	  

Überraschungsangriff	   gelingt	   hier	   in	   doppelter	   Hinsicht,	   einmal,	   weil	   er	   das	   Sich-‐

erkennen	   nicht	   als	   unumstößlichen	   Imperativ	   gelten	   lässt,	   sondern	   als	  

situationsabhängig	   erkennt,	   es	   mithin	   relativiert	   und	   zum	   zweiten,	   weil	   er	   gerade	  

dessen	  Gegenteil,	   den	  Erkenntnisverzicht	  als	   unerlässliches	  Mittel	   der	  Wahl	   für	  die	   für	  

ein	   Ausnahmewesen	   notwendigen	   Umwege	   ansieht.	   Dies,	   obwohl	   jede	   Verkleinerung,	  

jedes	  Mittelmaß465	  	  vordergründig	  Nietzsches	  anderen	  klugen	  Instinkten	  kontraindiziert	  

und	   im	   Grunde	   jenen	   der	   Sklavenmoral 466 	  zugerechnet	   werden	   müsste.	   Doch:	  

„Nächstenliebe,	   Leben	   für	   Andere	   und	   Anderes	   	   k a n n 	   die	   Schutzmassregel	   zur	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
461	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  293	  	  
462	  ebd.	  
463	  ebd.	  
464	  ebd.	  
465	  In	  Zeiten	  der	  Vitalität	  wird	  bei	  Nietzsche	  auch	  der	  zweite	  delphische	  Leitsatz	  	  des	  μηδὲν	  ἄγαν–	  „Alles	  in	  
Maßen“	  –	  hinterfragt	  und	  dort,	  wo	  er	  dieses	  Mittelmaß	  generiert,	  abgelehnt.	  Dennoch	  kann	  gerade	  dieser	  
unter	  Bedingungen	  der	  Krise	  angebracht	  sein.	  
466	  vgl.	  KSA	  5,	  JGB,	  9.	  Kapitel,	  p.	  205	  ff.	  
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Erhaltung	   der	   härtesten	   Selbstigkeit	   sein.	   Dies	   ist	   der	   Ausnahmefall,	   in	   welchem	   ich,	  

gegen	   meine	   Regel	   und	   Überzeugung,	   die	   Partei	   der	   „selbstlosen“	   Triebe	   nehme:	   sie	  

arbeiten	   hier	   im	   Dienste	   der	   	   S e l b s t s u c h t , 	   S e l b s t z u c h t . 	   -‐	   Man	   muss	   die	  

ganze	  Oberfläche	  des	  Bewusstseins	  –	  Bewusstsein	  	  i s t 	  eine	  Oberfläche	  –	  rein	  erhalten	  

von	   irgend	   einem	   der	   grossen	   Imperative.	   Vorsicht	   selbst	   vor	   jedem	   grossen	   Worte,	  

jeder	  grossen	  Attitüde!	  Lauter	  Gefahren,	  dass	  der	  Instinkt	  zu	  früh	  „sich	  versteht“	  -‐	  -‐“467	  

Denn	   dann	   könnten	   einem	   die	   Algorithmen	   des	   eigenen	   Instinktprogramms	   aus	  

Vorurteilen	   gegenüber	   dem,	  was	   man	   ist,	   genau	   von	   Aufgabe	   und	   Fatum	   wegführen.	  

Andererseits	  macht	  sich	  hier	  für	  unsere	  Zeit	  auch	  deutlich,	  was	  zB.	  die	  Algorithmen	  der	  

großen	   selbstlernenden	   Data-‐Management-‐Plattformen	   für	   die	   Börse,	   welche	  

Reaktionen	   auf	   unterschiedlichste	   Ereignisse	   einbeziehen,	   im	   wesentlichen	  

nachzubilden	  versuchen:	  nicht	  die	  ratio,	  sondern	  den	  Instinkt.	  Hier	  wird	  sogar	  so	  etwas	  

wie	   ein	   Super-‐Instinkt	   imitiert	   und	   generiert:	  man	  optimiert	   das	   in	  Daten	   abgebildete	  

Instinktsurrogat	   der	   besten	   Broker	   weiter,	   was	   bedeutet,	   dass	   auch	   irrationale	  

Entscheidungen	   und	   Umwege	   in	   die	   Programmierung	   einfließen,	   die	   erst	   den	   Erfolg	  

gewähren,	   und	   lässt	   auf	   dieser	   Basis	   die	   Geldgewinnungsmaschinen	   weiterlernen.	   So	  

schafft	   sich	   der	   Krämergeist	   des	   letzten	   Menschen	   seine	   Instinkt-‐Substitute.	   Auch	  

Suchmaschinen	   legen	   sich	   diesen	   künstlichen	   Instinkt	   zu,	   wenn	   sie	   aufgrund	   unserer	  

Daten	   erraten,	  wer	  wir	   sind,	   und	   uns	   user-‐konfiguriert	   vorschlagen	  was	  wir	   „wollen“	  

(sollen).	  	  

	  

Zurück	   zu	   Nietzsches	   analoger	   Informierung	   des	   Instinkts:	   Sie	   nimmt	   sich	   als	   keine	  

kleine	  Herausforderung	  aus	  für	  jenen,	  der	  Großes	  in	  sich	  spürt,	  und	  bislang	  Nietzsches	  

Rekurs	  auf	  die	   lebens-‐	  und	  kräftesteigernden	  Instinkte	  viel	  abgewinnen	  konnte.	  Gilt	  es	  

doch	   folglich,	   den	   Instinkten	   keinen	   vorauseilenden	  Gehorsam	  beizubringen,	   vielmehr	  

das	   Bewusstsein	   von	   jeglichen	   Imperativen	   freizuhalten,	   selbst	   von	   motivierenden	  

großen	   Worten	   und	   erfolgversprechenden	   Gesten,	   weil	   dies	   zu	   einer	   Fehlleitung	   des	  

Grundinstinkts	  führen	  könnte.	  So	  erst	  wird	  Freiheit	  gewahrt.	  Es	  ist	  wichtig,	  sich	  offen	  zu	  

halten	   für	   die	   Genese	   seiner	   Aufgabe.	   Mehr	   noch,	   sich	   zu	   verlassen	   auf	   die	   „zur	  

Herrschaft	   berufne	   „Idee“	   in	   der	   Tiefe“,	   die	   „langsam	   aus	   Neben-‐	   und	   Abwegen	  	  

z u r ü c k “ 	   leitet,	   die	   die	   Organisation	   der	   „Qualitäten	   und	   Tüchtigkeiten“,	   der	  	  

„ d i e n e n d e n 	  Vermögen“	  vorbereitet,	  lang	  bevor	  ein	  „Ziel“,	  „Zweck“	  oder	  „Sinn“	  sich	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
467	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  294	  
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herauskristallisiert.468	  Es	   stellen	   sich	   mithin	   nicht	   die	   Fragen:	   Wie	   schreibe	   ich	   die	  

Erfolgs-‐Programme	   für	   den	   Instinkt?	   Welche	   Leitgedanken	   und	   Affirmationen	  

funktionieren	   als	   zielführende	   Glaubensätze?	   Wie	   nähere	   ich	   mich	   per	  mimesis	   	   dem	  

Großen	  an?	  Sondern	  es	  gilt	   auf	   einen	  erweiterten	  Begriff	  der	  ἐντελέχεια	  zu	  vertrauen,	  

darauf,	  dass	  der	  Grundinstinkt	  weiß,	  wie	  man	  wird,	  was	  man	  ist	  und	  hier	  Regie	  führt;	  mit	  

dem	  Neurobiologen	  Humberto	  Maturana	  ließe	  sich	  sagen,	  dass	  man	  schlicht	  auf	  den	  Akt	  

der	   Autopoiesis 469 	  setzt,	   die	   hier	   im	   übertragenen	   Sinn	   neben	   dem	   Werden	   des	  

Organismus	   auch	   jenes	   des	   individuellen	   Fatums	   resp.	   des	  wesensmäßigen	   Geschicks	  

mit	   einschließt.	   Dafür	   ist	   es	   notwendig,	   auch	   das	   entgegengesetzte	   Spektrum	   an	  

Erfahrungen	   ausgelotet	   und	   sich	   konträre	   Perspektiven	   gewonnen	   zu	   haben	   –	   um	   so	  

ganzer	   zu	   werden,	   schließlich	   um	   der	   „Selbstsucht,	   Selbstzucht“	   willen.	   „Es	   ist	   meine	  

Klugheit,	   Vieles	   und	   vielerorts	   gewesen	   zu	   sein,	   um	   Eins	   werden	   zu	   können,	   -‐	   um	   zu	  

Einem	  kommen	  zu	  können.	  Ich	  	  m u s s t e 	  eine	  Zeit	  lang	  auch	  Gelehrter	  sein.	  -‐“470	  fasst	  

Nietzsche	  in	  seinem	  Abschnitt	  über	  die	  Unzeitgemäßen	  Betrachtungen	  diese	  Erkenntnis	  

für	   sich	   kurz	   –	   die	   Basler	   Zeit	   als	   Professor,	   die	   ihn	   von	   seiner	   Aufgabe	   entfernte,	  

rechtfertigend	  –	  und	  notwendig	  machend.	  Durch	  die	  Anerkennung	  der	  zunächst	  misslich	  

empfundenen	   Zustände	   als	   für	   große,	   ja	   welthistorische	   Aufgaben	  wie	   für	   das	   eigene	  

Fatum	   konstituierend,	   vollzieht	   sich	   umgehend	   die	   Dissoziierung	   von	   der	   engen	  

Winkelperspektive	  zugunsten	  der	  Antizipation	  einer	  viel	  umfassenderen	  Schau	  auf	  die	  

eigene	   Geschichte	   –	   mit	   ihr	   tritt	   Leichtigkeit	   sowie	   die	  Wendung	   ins	   Schöne	   auf	   den	  

Plan:	   „Nach	   dieser	   Seite	   hin	   betrachtet	   ist	   mein	   Leben	   einfach	   wundervoll.“471	  Diese	  

kontuitive472	  Erkenntnis	   in	   Zusammenschau	   der	   unterschiedlichen	   Perspektiven	   und	  

Vermögen	   lässt	   folglich	   auch	   eine	   ästhetische	   Weltbetrachtung	   zu,	   in	   der	   sich	   die	  

Dramaturgie	   der	   Genese	   einer	   großen	   Aufgabe	   enthüllt.	   So	   zeigt	   sich	   Nietzsche	   seine	  

eigene	  große	  –	  schicksalhafte	  -‐	  Aufgabe:	  

„Zur	   Aufgabe	   einer	   	   U m w e r t h u n g 	   d e r 	   W e r t h e 	   waren	   vielleicht	   mehr	  

Vermögen	  nöthig,	  als	  je	  in	  einem	  Einzelnen	  bei	  einander	  gewohnt	  haben,	  vor	  Allem	  auch	  

Gegensätze	  von	  Vermögen,	  ohne	  dass	  diese	  sich	  stören,	  zerstören	  durften.	  Rangordnung	  

der	   Vermögen;	   Distanz;	   die	   Kunst	   zu	   trennen,	   ohne	   zu	   verfeinden;	   Nichts	   vermischen,	  

Nichts	  „versöhnen“;	  eine	  ungeheure	  Vielheit,	  die	  trotzdem	  das	  Gegenstück	  des	  Chaos	  ist	  –	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
468	  ebd.	  
469	  Maturana,	  Humberto,	  Francisco	  J.	  Varela	  (1987):	  Der	  Baum	  der	  Erkenntnis	  p.	  55	  ff.	  
470	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  321	  	  	  	  
471	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  294	  
472	  vgl.	  dazu	  Nietzsches	  Passus	  über	  Heraklit,	  KSA	  1,	  PHG,	  insbes.	  p.	  830	  
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dies	  war	  die	  Vorbedingung,	  die	  lange	  geheime	  Arbeit	  und	  Künstlerschaft	  meines	  Instinkts.	  

Seine	  	  h ö h e r e 	   O b h u t 	  zeigte	  sich	  in	  dem	  Maasse	  stark,	  dass	  ich	  in	  keinem	  Falle	  auch	  

nur	  geahnt	  habe,	  was	  in	  mir	  wächst,	   -‐	  dass	  alle	  meine	  Fähigkeiten	  plötzlich,	  reif,	   in	   ihrer	  

letzten	   Vollkommenheit	   eines	   Tags	   	   h e r v o r s p r a n g e n . 	   Es	   fehlt	   in	   meiner	  

Erinnerung,	   dass	   ich	  mich	   je	  bemüht	  hätte,	   -‐	   es	   ist	   kein	  Zug	  von	   	  R i n g e n 	   in	  meinem	  

Leben	  nachweisbar,	  ich	  bin	  der	  Gegensatz	  einer	  heroischen	  Natur.“473	  

Was	   aber	   ist	  Nietzsche	   dann?	   Was	   ist	   er	   geworden,	   indem	   die	   höhere	   Obhut	   seiner	  

Instinkte,	   ihre	   geheime	   Arbeit	   und	   Künstlerschaft	   ihn	   bildete	   und	   ausbildete	   und	   ihr	  

Werk	  vollendete?	  Übersteigt	  er	  die	  heroische	  Natur,	   indem	  er	  über	  die	  Anstrengungen	  

eines	  Helden	  sich	  erhebt	  und	  hinausweist,	  ist	  er	  folglich:	  Über-‐Held?	  Das	  wird	  sich	  uns	  

noch	   zeigen.	   Hier	   ist	   er	   vor	   allem	   der	   Ausnahmemensch	   und	   Ausnahme-‐Denker,	   dem	  

sich	   die	  Umwertung	  der	  Werte	   zeigt,	   dem	   sich	   jene	  Wahrheit	   enthüllt.	   Dies	   geschieht,	  

indem	  er	  wie	  einst	  Heraklit	   instinktiv	   jene	  supersolare	  Position	  wählt,	  die	   jenseits	  von	  

unbedingtem	  Lebenswillen	  und	  dem	  Fall	   in	  die	  décadence,	   jenseits	   von	  Gut	  und	  Böse,	  

jenseits	  von	  Gut	  und	  Schlecht474,	   jenseits	  aller	  Gegensätze	   liegt,	  um	  von	  hier	  aus	  seine	  

Weltbetrachtung	  vorzunehmen	  –	  und	  dabei	  zugleich	  auf	  und	   in	  sein	  Allzumenschliches	  

schaut.	  Er	  ist	  aber	  auch	  Ausnahme-‐Dichter:	  Sein	  Werk	  Also	  sprach	  Zarathustra	   ist	  nicht	  

zu	   denken	   ohne	   jenen	   Vollkommenheits-‐Zustand,	   aus	   dem	   es	   „hervorspringt“;	   aus	  

welchem	   sich	   die	   Musik,	   der	   dionysisch-‐dithyrambische	   Grundrhythmus	   ebenso	  

überträgt	  wie	  die	  apollinische	  Komposition	  und	  die	  Weissagung	  seines	  Protagonisten;	  in	  

welchem	   Nietzsches	   ästhetischer	   Instinkt	   als	   artistischer	   Affekt	   sich	   entlädt,	   sein	  

Erkennen	  in	  Schönheit	  transformierend.	  Nietzsches	  Darstellung	  seiner	  großen	  Aufgabe	  

und	   seines	   Gewachsen-‐werdens	   dieser	   als	  Mensch,	   radikal	   jenseits	   jeden	  Willens	   und	  

Strebens,	  mag	  an	  folgende	  Stelle	  des	  Zarathustra	  anklingen:	  

„Auch	   seinen	  Helden-‐Willen	  muss	   er	   noch	   verlernen:	   ein	   Gehobener	   soll	   er	  mir	   sein	  

und	  nicht	  nur	  ein	  Erhabener:	  —	  der	  Aether	  selber	  sollte	  ihn	  heben,	  den	  Willenlosen!	  	  	  	  [..]	  

Aber	   gerade	   dem	  Helden	   ist	   das	   	   S c h ö n e 	   aller	  Dinge	   Schwerstes.	   Unerringbar	   ist	  

das	  Schöne	  allem	  heftigen	  Willen.	  	  	  	  [..]	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
473	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  294	  
474	  In	  Nietzsche	  aristokratischer	  Moral	  erfolgt	  die	  Gegenüberstellung	  von	  Gut	  und	  Schlecht.	  Das	  Gute	  der	  
Herdenmoral	  entspricht	  dabei	  dem	  Schlechten	  der	  aristokratischen	  Moral.	  
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Diess	  nämlich	  ist	  das	  Geheimniss	  der	  Seele:	  erst,	  wenn	  sie	  der	  Held	  verlassen	  hat,	  naht	  

ihr,	  im	  Traume,	  -‐	  der	  Über-‐Held.“475	  

Der	  Über-‐Held	  nimmt	  seinen	  Willen	  und	  sein	  Ringen	  zurück	  und	  folgt	  seinem	  Instinkt,	  

durch	  den	  das	  Fatum	  wirken	  kann.	  Die	  Seele	  erlebt	  sich	  im	  Flow,	  in	  der	  Hebung	  durch	  

den	   Äther;	   dies	   ist	   das	  Wesentliche:	   dass	   sich	   die	   Seele	   den	   Zustand	   der	   Leichtigkeit	  

gewinnt,	   die	   Leichtigkeit	   des	   Traums,	   in	   dem	   sich	   die	   Dinge	   apollinisch	   wohlgeformt	  

fügen.	  Aus	  dieser	  Wahrnehmung	  heraus	  wird	  das	  große	  Ja	  zum	  Leben	  vorbereitet:	  

„Etwas	  „wollen“,	  nach	  Etwas	  „streben“,	  einen	  „Zweck“,	  einen	  „Wunsch“	  im	  Auge	  haben	  

–	  das	  kenne	  ich	  Alles	  nicht	  aus	  Erfahrung.	  Noch	  in	  diesem	  Augenblick	  sehe	  ich	  auf	  meine	  

Zukunft	   –	   eine	   	   w e i t e 	   Zukunft!	   –	   wie	   auf	   ein	   glattes	   Meer	   hinaus:	   kein	   Verlangen	  

kräuselt	  sich	  auf	   ihm.	  Ich	  will	  nicht	   im	  Geringsten,	  dass	  Etwas	  anders	  wird	  als	  es	   ist;	   ich	  

selber	  will	  nicht	  anders	  werden.	  Aber	  so	  habe	  ich	  immer	  gelebt.	  Ich	  habe	  keinen	  Wunsch	  

gehabt.“476	  	  	  

Um	   in	  diesen	   freien	  halkyonischen	   Selbstfrieden	   einzutauchen,	   um	  aus	  diesem	  heraus	  

für	  die	  große	  Aufgabe	  bereit	  zu	  sein,	  bedarf	  es	  durchaus	  der	  zuvor	  explizierten	  kleinen	  

Dinge:	  „Ernährung,	  Ort,	  Clima,	  Erholung,	  die	  ganze	  Casuistik	  der	  Selbstsucht	  –	  sind	  über	  

alle	  Begriffe	  hinaus	  wichtiger	  als	  Alles,	  was	  man	  bisher	  wichtig	  nahm.	  Hier	  gerade	  muss	  

man	   anfangen	   	   u m z u l e r n e n “ . 477	  Dafür	   gilt	   es	   die	  Moralbegriffe,	   jene	   	   „ L ü g e n 	  

aus	  den	   schlechten	   Instinkten	  kranker,	   im	   tiefsten	   Sinne	   schädlicher	  Naturen	  heraus“,	  

die	  die	  politische,	  gesellschaftliche,	  erzieherische	  und	  religiöse	  Ordnung	  bestimmen,	  die	  

den	   „Kaiser	   mit	   dem	   Papst“	   paktieren	   lassen,	   die	   als	   „Realitäten“	   wahrgenommen	  

werden	   wollen,	   aber	   bloße	   „Einbildungen“	   sind,	   ihres	   Werts	   zu	   entkleiden	   und	   zu	  

entheben.478	  Nietzsche	  rechnet	  diese	  „angeblich	  „Ersten“	  nicht	  einmal	  zu	  den	  Menschen	  

überhaupt“	   –	   sie	   sind	   ihm	   „Ausgeburten	   an	   Krankheit	   und	   rachsüchtigen	   Instinkten“,	  

genauer:	  sie	  sind	  „im	  Grunde	  unheilbare	  Unmenschen,	  die	  am	  Leben	  Rache	  nehmen“.479	  

Und	   hier	   tritt	   seine	   eigene	   Zuteilung	   vom	   Schicksal	   auf	   den	   Plan,	   sein	   Anspruch	   auf	  

Größe	  –	   jenseits	  von	  Pathos	  und	  Attitüde	   -‐,	  angesichts	  des	  Umsturzes,	  den	  eine	  solche	  

Umwertung	  der	  Werte	  resp.	  die	  vorangehende	  Entlarvung	  mit	  sich	  bringt:	  „Ich	  will	  dazu	  

der	   Gegensatz	   sein:	  mein	   Vorrecht	   ist,	   die	   höchste	   Feinheit	   für	   alle	   Zeichen	   gesunder	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
475	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  151,	  152	  
476	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  294,	  295	  
477	  ebd.,	  p.	  295	  
478	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  296	  
479	  ebd.	  
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Instinkte	   zu	   haben.“480	  Dieses	   Vorrecht	   prägt	   sein	   Dasein	   gleichermaßen	   wie	   seine	  

Philosophie.	   So	   vollbringt	   er	   sein	  Werk:	   in	   Leichtigkeit,	   im	   Schaffens-‐Flow,	   ganz	   ohne	  

Anspannung,	   in	  Frische	  und	  überströmender	  Heiterkeit,	  mit	  dem	  Wissen	  um	  den	  Rang	  

seiner	  Erkenntnis,	   „mit	   einer	  Verantwortlichkeit	   für	   alle	   Jahrtausende	  nach	  mir“.481	  Es	  

lohnt	   sich	   hinzuhören,	   wenn	   ein	   Denker	   redlich	   seine	   Verantwortlichkeit	   formuliert.	  

Wie	  würde	  es	  in	  unserem	  Jahrhundert	  aussehen,	  wenn	  augenblicklich	  ein	  solcher	  Geist	  

auch	   ins	  wirtschaftliche	  und	  technologische	  Denken	  einkehrte?	   -‐	  Zeigt	  sich	  doch	  heute	  

der	   Wert	   der	   Verantwortlichkeit	   durch	   jenen	   des	   ökonomischen	   Profits	   und	   der	  

geostrategischen	  Kontrolle	  abgelöst.	  	  

	  

Nietzsches	  Denken	  jedoch	  speist	  sich,	  wie	  gezeigt,	  	  aus	  vitalen	  Instinkten	  und	  aus	  einem	  

souveränen	   Sein.	   Das	   erlaubt	   ihm	   den	   entsprechenden	   Umgang	   mit	   Aufgaben:	   „Ich	  

kenne	  keine	  andre	  Art,	  mit	  grossen	  Aufgaben	  zu	  verkehren	  als	  das	  	  S p i e l : 	  dies	  ist,	  als	  

Anzeichen	  der	  Grösse,	  eine	  wesentliche	  Voraussetzung.“482	  Er	  hält	  sein	  Vermächtnis	  frei	  

von	   jeglicher	   Anstrengung,	   Spannung,	   Düsterkeit,	   es	   ist	   ihm	   „am	   leichtesten“	   zumute,	  

wenn	  ihm	  das	  Schwerste	  abverlangt	  wird.483	  Er	  weiß,	  dass	  er	  ein	  Ausnahmemensch	  ist	  

und	   seit	   Kindheit	  war.	   Er	   ist	   vollends	   Thymotiker484,	   der	   stolz	   auf	   sich	   selbst	   ist	   und	  

abgeben	   will	   von	   seinem	   Reichtum,	   dafür	   jedoch	   von	   sich	   selber	   Kunde	   geben	  muss,	  

gleich	   seinem	  Protagonisten	   Zarathustra,	   der	   sich	   zunächst	   zum	  Marktplatz	   aufmacht,	  

dort	  kein	  Gehör	  findet	  und	  dann	  die	  höheren	  Menschen	  lehrt.485	  Er	  ist	  der,	   in	  dem	  sich	  

die	  Formel	  für	  Größe	  am	  Menschen,	  für	  einen	  obersten,	  jenseits	  aller	  bisherigen	  Werte	  

liegenden	  Wert	  hierfür	  manifestiert:	  

Meine	  Formel	  für	  die	  Grösse	  am	  Menschen	  ist	  	  a m o r 	   f a t i : 	  dass	  man	  Nichts	  anders	  

haben	  will,	  vorwärts	  nicht,	  rückwärts	  nicht,	  in	  alle	  Ewigkeit	  nicht.	  Das	  Nothwendige	  nicht	  

bloss	   ertragen,	   noch	   weniger	   verhehlen	   –	   aller	   Idealismus	   ist	   Verlogenheit	   vor	   dem	  

Nothwendigen	  -‐,	  sondern	  es	  	  l i e b e n . . . “ 486	  

Aus	   dem	   ungeheuren	   Wurf	   dieses	   Abschnitts	   wird	   deutlich,	   wie	   sehr	   Nietzsche	   jene	  

lebenspraktische	  Klugheit,	  die	  sein	  Instinkt	  ihm	  in	  seinem	  eigenen	  Leben	  offenlegte,	  zur	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
480	  ebd.	  
481	  ebd.,	  p.	  297	  
482	  ebd.	  
483	  ebd.	  
484	  vgl.	  zum	  Begriff	  des	  „Thymotikers“:	  Peter	  Sloterdijk	  im	  Gespräch	  mit	  Armin	  Kratzert,	  LeseZeichen	  vom	  
28.12.2006,	  BR,	  online	  abgerufen	  am	  9.3.2017,	  https://www.youtube.com/watch?v=hUM62wcq3y4	  
485	  vgl.	  KSA	  4,	  ZAR,	  Also	  sprach	  Zarathustra	  	  
486	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  297	  
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allgemeinen	  Formel	  für	  Größe	  erheben	  konnte.	  Für	  den	  Verkünder	  einer	  solchen	  Formel	  

wie	   für	   jeden	   Anwender	   gilt:	   „Der	   Erkennende	   der	   Schaffende	   der	   Liebende	   sind	  	  

E i n s . “ 487	  

II.6 Warum	  ich	  so	  gute	  Bücher	  schreibe.	  Der	  Instinkt	  für	  den	  großen	  Stil	  

Hier	  wendet	  sich	  Nietzsche	  seinen	  Schriften	  zu	  und	  schickt	  gleich	  voraus,	  dass	  weder	  sie	  

noch	  er	   an	  der	  Zeit	   seien,	  aber:	   „Irgend	  wann	  wird	  man	   Institutionen	  nöthig	  haben,	   in	  

denen	  man	  lebt	  und	  lehrt,	  wie	  ich	  leben	  und	  lehren	  verstehe“.488	  Er	  geht	  davon	  aus,	  dass	  

der	   künftige	   Leser	   sich	   selbst	   „eine	   der	   seltensten	   Auszeichnungen“	   zukommen	   lässt,	  

wenn	   er	   zu	   seinen	   Schriften	   greift	   –	   vorzugsweise	   aber	   das	   instinktive	   Feingefühl	   für	  

Hygiene	   mitbringen	   sollte,	   sich	   dazu	   die	   Schuhe	   auszuziehen. 489 	  Denn	   auch	   nur	  

Bruchteile	  seines	  Zarathustra	  verstanden	  zu	  haben,	  d.h.	  	  „ e r l e b t 	  haben,	  hebe	  auf	  eine	  

höhere	  Stufe	  der	  Sterblichen	  hinauf	  als	  „moderne“	  Menschen	  erreichen	  könnten“490	  teilt	  

er	  Heinrich	  von	  Stein,	  einem	  seiner	  Leser,	  mit.	  Findet	  Zarathustras	  Instinkt	  seine	  Leser,	  

seiner	  Leser	   Instinkt	   ihn?	   In	  gewisser	  Weise	   finden	  auratische	  Kongruenzen	  einander.	  

Dieses	  Motiv,	  dass	  große	  Bücher	  auch	   immer	  Sphärenbildner	   sind,	  hat	  Peter	  Sloterdijk	  

für	   Marcilio	   Ficinos	   eindrucksvollen	   Commentarium	   in	   convivium	   Platonis	   de	   amore	  

herausgestellt,	   indem	   er	   dessen	   „Sympathiezauber“	   beschreibt:	   „Ficino	   erklärte	   in	  

seinen	  Widmungen,	   daß	   er	   hoffte,	  mit	   dieser	   Schrift	   eine	   liebevolle	   Theorie	   der	   Liebe	  

verfaßt	  zu	  haben;	  wie	  ein	  theoretisches	  Amulett	  möge	  das	  Buch	  selber	  dafür	  sorgen,	  daß	  

niemand	   es	   verstehen	   könnte,	   der	   es	   nur	   flüchtig	   oder	   mit	   Widerwillen	   läse.	   [..]	   Mit	  

eigenen	   Mitteln	   wollte	   das	   Werk	   den	   Sperrkreis	   stiften,	   in	   dem	   es	   von	   verwandten	  

Seelen	  aufgenommen	  und	  angeeignet	  werden	  kann.	  Darum	  behauptet	  Ficinos	  Buch	  Über	  

die	  Liebe	  einen	  frühen	  Ehrenplatz	  in	  der	  Literaturgeschichte	  des	  Sympathiezaubers.“491	  

Vermutlich	   hätte	   sich	   Nietzsche	   einen	   solchen	   Sperrkreis	   gewünscht,	   der	   aber	   von	  

einigen	   Zeitgenossen	   durchbrochen	   wurde,	   um	   sein	   Werk	   mit	   Unverständnis,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
487	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  115	  
488	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  298	  
Tatsächlich	   lässt	  sich	  durchaus	   in	  der	   jenseits	  der	  Schulphilosophie	  entstandenen	  Installierung	  des	  Life-‐
Coachings,	  wie	  es	  u.a.	  der	  amerikanische	  self-‐made	  Mega-‐Coach	  Anthony	  Robbins	  betreibt,	  überraschend	  
vieles	  angewendet	  finden,	  das	  den	  Prämissen	  Nietzsches	  entspringt.	  
489	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  298	  
490	  ebd.,	  p.	  299	  
491	  Sloterdijk,	  Peter	  (2000):	  Sphären	  I.	  Blasen,	  p.	  117,	  118	  
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Umdeutung	  des	  Zarathustra,	   falschen	  Schlüssen	  und	  „ J u n k e r 	   P h i l o s o p h i e “ zu	  

bedenken.492	  Deutschland	   ist	   kein	   Boden	   für	   seine	   Philosophie;	   seine	   Leser,	   die	   auch	  

seine	  Kühn-‐	   und	   Feinheiten,	   seinen	  Esprit	   verstehen	   und	   sich	   im	  Tanzschritte	   ebenso	  

wie	  in	  Flügelschlägen	  und	  in	  unterirdischen	  Klettereien	  mitbewegen	  können	  finden	  sich	  

vereinzelt	   in	   Europa.	   Ihnen	   gilt	   die	   Auszeichnung:	   „Wer	  mir	   aber	   durch	   	   H ö h e 	   des	  

Wollens	   verwandt	   ist,	   erlebt	  dabei	  wahre	  Ekstasen	  des	  Lernens:	   denn	   ich	  komme	  aus	  

Höhen,	  die	  kein	  Vogel	   je	  erflog,	   ich	  kenne	  Abgründe,	   in	  die	  noch	  kein	  Fuss	  sich	  verirrt	  

hat.	   [..]	  Es	  giebt	  durchaus	  keine	  stolzere	  du	  zugleich	  raffinirtere	  Art	  von	  Büchern:	  -‐	  sie	  

erreichen	  hier	  und	  da	  das	  Höchste,	  was	  auf	  Erden	  erreichet	  werden	  kann,	  den	  Cynismus;	  

man	  muss	   sie	   sich	   ebenso	  mit	   den	   zartesten	   Fingern	  wie	  mit	   den	   tapfersten	   Fäusten	  

erobern.“493	  Um	  dem	  Stolz	  und	  der	  Raffinesse	  solcher	  Bücher	  auf	  Augenhöhe	  begegnen	  

zu	  können,	  bedarf	  es	  mithin	  der	  Fitness	   für	  die	  Höhe,	  des	  Willens	  zum	  Wachsen,	  einer	  

gestimmten	   Klaviatur	   an	   Affekten	   und	   Emotionen,	   geistiger	   Bildmaterialien	   und	  

physischer	   Umgangsformen;	   zuweilen	   auch	   einer	   tapferen	  wie	   geschmeidig	   eleganten	  

Kampfkunst.	  	  

	  

Jegliche	   décadence	   hingegen,	   die	   Winkel-‐Luft	   einer	   Seele,	   ihr	   Feiges,	   Rachsüchtiges,	  

Unsauberes	  schließt	  von	  einem	  solchen	  Unternehmen	  aus:	  „ein	  Wort	  von	  mir	  treibt	  alle	  

schlechten	   Instinkte	   ins	  Gesicht“.494	  Dieser	  Hinweis	  Nietzsches	   –	  dass	   ein	  bloßes	  Wort	  

von	  ihm	  bereits	  als	  Instinkt-‐Booster	  wirkt	  –	  und	  bei	  unbefugten	  Lesern	  physiologische	  

Reaktionen	  zeitigt,	  zeigt	  erneut:	  Seine	  Schriften	  wollen	  tatsächlich	  eine	  Sphäre	  erzeugen,	  

wie	  es	  Sloterdijk	  bei	  Ficino	  angedeutet	  hat;	  solche	  Schriften	  gehen	  in	  Resonanz	  mit	  den	  

vorherrschenden	  Instinkten	  der	  Leser	  und	  bewirken	  deren	  Verstärkung	  in	  die	  eine	  wie	  

in	  die	  andere	  Richtung.	  Sie	  können	  einladen	  oder	  unverzüglich	  als	  Apotropaion	  wirken,	  

das	  den	  Leser	  durch	  seine	  eigenen	  Instinkte	  von	  der	  Lektüre	  abschreckt.	  	  Bleibt	  also	  zu	  

fragen,	   welche	   Instinkt-‐Ausstattungen,	   welche	   Qualitäten	   denn	   für	   den	  

wünschenswerten	  Rezipienten	   von	  Nietzsches	  Philosophie	  mitzubringen	   seien:	   „Wenn	  

ich	  mir	   das	  Bild	   eines	   vollkommnen	  Lesers	   ausdenke,	   so	  wird	   immer	   ein	  Unthier	   von	  

Muth	   und	  Neugierde	   daraus,	   ausserdem	  noch	   etwas	   Biegsames,	   Listiges,	   Vorsichtiges,	  

ein	   geborner	   Abenteurer	   und	   Entdecker.“495 	  Für	   seinen	   Protagonisten	   Zarathustra	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
492	  vgl.	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  300,	  301	  	  	  	  
493	  ebd.,	  p.	  302	  
494	  ebd.,	  p.	  303	  
495	  ebd.	  
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bedarf	   es	   „kühnen	   Suchern,	   Versuchern“,	   „Räthsel-‐Trunkenen“,	   „Zwielicht-‐Frohen“,	  

solchen,	   die	   nicht	   „mit	   feiger	   Hand	   einem	   Faden	   nachtasten;“	   denn:	   „wo	   ihr	  	  

e r r a t h e n 	  könnt,	  da	  hasst	  ihr	  es,	  zu	  	  e r s c h l i e s s e n . “ 496	  

Der	  Verstand	   erschließt,	   der	   Instinkt	   errät.	   Letzteren	   zeichnet	   ein	   tieferes	  Wissen	   um	  

die	   Dinge	   aus.	   Auf	   den	   Strickleitern	   der	   Logik	   lässt	   sich	   die	   die	   wilde	   Weisheit	   des	  

Instinkts	  nicht	  erreichen.	  

	  

Zu	   jedem	   Suchen,	   Versuchen,	   Rätselraten,	   Abenteuer,	   zur	   Neugierde	   und	   zum	   Mut	  

gehören	   wache,	   hochsensible	   Sinnesorgane,	   die	   erweiterte	   Wahrnehmung	   des	  

Naturwesens	   Satyr,	   eine	   präsente	   Aufmerksamkeit	   –	   kurz:	   verfeinerte	   und	   vitale	  

Instinkte	   sowie	   eine	   ruhige	   Gelassenheit.	   Die	   sinnlich	   kodierten	   Bildwelten,	   die	  

Nietzsche	  in	  Vorstellung	  bringt	  –	  „es	   ist	  Alles	  Bilderrede“497	  –	  wecken	  diese	  und	  lassen	  

sie	  ihre	  Saturnalien	  feiern.	  Der	  Stolz	  des	  Rätselraters	  feiert	  mit:	  „Und	  wie	  ertrüge	  ich	  es,	  

Mensch	  zu	  sein,	  wenn	  der	  Mensch	  nicht	  auch	  Dichter	  und	  Räthselrather	  und	  der	  Erlöser	  

des	  Zufalls	  wäre!“498	  

II.6.1 Die	  Kunst	  des	  Stils	  

Um	   der	   „ K u n s t 	   d e s 	   S t i l s “ 499	  neue	   und	   ungeahnte	   Höhenflüge	   zu	   bereiten,	  

bedarf	  es	  auch	  hier	  zuvorderst	  des	  Instinkts	  –	  in	  diesem	  Fall	  des	  ästhetischen	  Instinkts.	  

Mit	  ihm	  wird	  die	  Mitteilung	  in	  eine	  schönere,	  lebendigere	  Organisationsform,	  gleichsam	  

in	  einen	  höheren	  Ordnungszustand	   transferiert500,	  wiewohl	   sie	  menschliches	  Befinden	  

nachbildet:	   „Einen	   Zustand,	   eine	   innere	   Spannung	   von	   Pathos	   durch	   Zeichen,	  

eingerechnet	  das	  tempo	  dieser	  Zeichen,	  	  m i t z u t e i l e n –	  das	  ist	  der	  Sinn	  jedes	  Stils;	  

und	  in	  Anbetracht,	  dass	  die	  Vielheit	  innerer	  Zustände	  bei	  mir	  ausserordentlich	  ist,	  giebt	  

es	  bei	  mir	  viele	  Möglichkeiten	  des	  Stils	  –	  die	  vielfachste	  Kunst	  des	  Stils	  überhaupt,	  über	  

die	   je	   ein	  Mensch	  verfügt	  hat.	   	  G u t 	   ist	   jeder	   Stil,	   der	   einen	   inneren	  Zustand	  wirklich	  

mittheilt,	  der	  sich	  über	  die	  Zeichen,	  über	  das	  tempo	  der	  Zeichen,	  über	  die	  	  G e b ä r d e n 	  

-‐	  alle	  Gesetze	  der	  Periode	  sind	  Kunst	  der	  Gebärde	  –	  nicht	  vergreift.	  Mein	  Instinkt	  ist	  hier	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
496	  ebd.,	  p.	  303,	  304	  
497	  KSA	  3,	  MR,	  p.	  112	  
498	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  179	  
499	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  304	  
500	  vgl.	  hierzu	  Ilya	  Prigogines	  Konzept	  der	  „dissipativen	  Strukturen“,	  die	  Ordnungen	  in	  offenen	  Systemen	  
aufbauen.	  In:	  Prigogine,	  Ilya	  und	  Stengers,	  Isabelle	  (1990):	  Dialog	  mit	  der	  Natur,	  p.	  152	  ff.	  



	   I I . 	   D E R 	   I N S T I N K T 	   A L S 	   M I S S I O N 	   	   	  

	  

	   	   141	  

unfehlbar.	  -‐“501	  	  

	  

Ein	  solches	  Versprechen	  weckt	  das	   Interesse	  –	  er	  kann	  es	  geben,	  weil	  es	  der	  Diagnose	  

seines	   Schaffens	   entspricht	   und	   eingelöst	   ist.	   Nietzsche	   zelebriert	   hierbei	   die	   Kunst,	  

mittels	   seiner	   verfeinerten	   Sinne	   die	   inneren	   Rhythmen,	   die	   Melodien,	   die	  

Wahrnehmungswelten	  nach	  außen	  zu	  kehren,	  indem	  er	  sie	  in	  seinen	  Schriften	  mit	  einem	  

reichen	   Repertoire	   an	   Zeichen	   und	   Gebärden	   kodiert.	   Ihnen	   haftet	   jene	   affektive	  

Wirkung	  an,	  die	   im	  Leser	  die	  Bereitschaft	   zur	  Erkenntnis,	   zur	  Erfahrung,	   zur	  Emotion	  

aufrufen	   soll,	   um	  das	  korrelierende	  Potential	  hervortreten	   zu	   lassen.	  Die	  Enkodierung	  

sowie	  die	  Aufladung	  der	  Sprachgebärden	  erfolgt	  somit	  in	  einer	  Weise,	  dass	  jener	  Leser,	  

der	   die	   Voraussetzungen	   mitbringt	   und	   sich	   das	   Werk	   erobern	   will,	   dessen	  

vorherrschende	   Instinkte,	   Wahrnehmungen	   und	   Wertschätzungen	   eine	   solche	  

Übertragung	  zulassen,	  leicht	  in	  Resonanz	  mit	  dem	  Philosophen	  treten	  kann	  –	  ohne	  dass	  

ein	  Gefälle	  zwischen	  Sender	  und	  Empfänger	  installiert	  wäre.502	  Dem	  Empfänger	  fällt	  es	  

zu,	   sich	   aus	   Nietzsches	   Kommunikationsangebot	   für	   sich	   eine	   erkenntnis-‐	   und	  

erlebnisreiche	   Welt	   zu	   gewinnen.	   Doch	   um	   hier	   Empfänger	   zu	   sein,	   bedarf	   es	  

spezifischer	  Vorraussetzungen,	  vor	  allem	  dieser:	   „dass	  es	  Ohren	  giebt	  –	  dass	  es	  Solche	  

giebt,	  die	  eines	  gleichen	  Pathos	  fähig	  und	  würdig	  sind,	  dass	  die	  nicht	  fehlen,	  denen	  man	  

sich	  mittheilen	   	  d a r f . 	   –	  Mein	  Zarathustra	   zum	  Beispiel	   sucht	   einstweilen	  noch	  nach	  

Solchen	  –	  ach!	  er	  wird	  noch	  lange	  zu	  suchen	  haben!	  –	  Man	  muss	  dessen	  	  w e r t h 	  sein,	  

ihn	  zu	  hören	   .	   .	   .	  Und	  bis	  dahin	  wird	  es	  Niemanden	  geben,	  der	  die	   	  K u n s t , 	  die	  hier	  

verschwendet	  worden	  ist,	  begreift:	  es	  hat	  nie	  Jemand	  mehr	  von	  neuen,	  von	  unerhörten,	  

von	  wirklich	  erst	  dazu	  geschaffnen	  Kunstmitteln	  zu	  verschwenden	  gehabt.“503	  	  

	  

Hier	   rekurriert	  Nietzsche	  noch	   einmal	  mit	  Nachdruck	   auf	   jenen	   „Sympathiezauber“504,	  

um	   es	   mit	   Sloterdijk	   zu	   sagen,	   der	   seinen	   Zarathustra	   umfängt	   und	   ihn	   vor	   jeglicher	  

Unsauberkeit,	   auch:	   „Instinkt-‐Unsauberkeit“505	  bewahren	   soll,	   auf	   jene	   eindrückliche	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
501	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  304	  
502	  Mithin	   greifen	   bei	   Nietzsche	   medientheoretische	   Aussagen	   des	   20.	   Jahrhunderts	   zu	   kurz.	   Wenn	  
Luhmann	  sagt	  „Sprache	  ist	  ein	  Medium,	  das	  sich	  durch	  Zeichengebrauch	  auszeichnet.	  Sie	  nutzt	  akustische	  
bzw.	  optische	  Zeichen	  für	  Sinn“,	  so	  sind	  hier	  lediglich	  Landkarten	  gezeichnet,	  während	  Nietzsche	  mit	  der	  
zusätzlichen	   Dimension	   von	   sinnlich	   und	   bewegungstechnisch	   erfahrbaren	   Landschaften	   aufwartet.	   In:	  
Luhmann,	  Niklas	  (1984):	  Soziale	  Systeme.	  Grundriß	  einer	  allgemeinen	  Theorie,	  p.	  220	  
503	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  304	  
504	  s.o.,	  Kap.	  2.6	  
505	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  361	  
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Weise,	  wie	  uns	  dies	  weiter	  vorn	  bei	  Ficino	  begegnet	  ist.	  Und	  doch	  ist	  Zarathustra	  der,	  der	  

aus	  hohen	  Bergen	  den	  „Untergang“	  wählt,	  um	  sich	  mitzuteilen,	  um	  von	  sich	  in	  höchstem	  

Stile	  Kunde	  zu	  geben.506	  Die	  Menschen	  am	  Marktplatz	   jedoch	  –	  die	  „letzten	  Menschen“,	  

die	   Konsumenten	   –	   verstehen	   ihn	   nicht,	   sodass	   Zarathustra	   erkennen	   muss:	   „ich	   bin	  

nicht	  der	  Mund	  für	  diese	  Ohren“507;	   	  auch	  ist	  Nietzsches	  Werk	  „für	  Alle	  und	  Keinen“508.	  

Kann	  es	  sein,	  dass	  Nietzsches	  Also	  sprach	  Zarathustra	  überhaupt	  außerhalb	  der	  Ordnung	  

der	  Zeit	  liegt,	  er	  keiner	  Genese	  bedurfte,	  er	  über	  dies	  hinaus	  ein	  Kommunikationsmittel	  

transzeitlicher	   Genien	   ist,	   zumal	   diese	   einander	   verstehen,	   wie	   Nietzsche	   in	   Die	  

Philosophie	  im	  tragischen	  Zeitalter	  der	  Griechen509	  mutmaßt?	  Dass	  er	  mit	  prophetischen	  

Schriften	   wie	   jener	   des	   Avesta	   in	   Resonanz	   steht,	   dass	   hier	   ähnlich	   wie	   in	   den	  

Mysterienkulten	   und	  mystischen	   Praktiken	   die	   Gottheit	   invoziert	  werden	   kann510	  und	  

durch	   ihn	  spricht?	   Ist	  mithin	  Nietzsches	  Ausnahme-‐Instinkt,	  der	  mystische	   Instinkt	   im	  

Spiel	   oder	   verfügte	   er	   über	   einen	   solchen	   Genius,	   der	   seine	   Stilkunst	   aufs	   Höchste	  

bringen	   konnte?	   Es	   sei	   hier	   notiert,	   dass	   mit	   Nietzsches	   gesundheitlich	   bedingtem	  

Opiumkonsum	  wohl	  auch	  die	  bewusstseinserweiternde	  Wirkung	  des	  Entheogens511	  sich	  

zeitigte.	   Auch	   das	   Avesta	   kennt	   sein	   Entheogen,	   das	  Haoma,	   welches	   in	   der	   9.	   Yasna	  

sogar	   als	   Pflanzen-‐Wesen	   mit	   Zarathustra,	   dem	   altpersischen	   Propheten	   spricht;512	  

ebenso	   wie	   viele	   der	   antiken	   Philosophen,	   die	   oft	   auch	   Eingeweihte	   in	   die	   Größeren	  

Mysterien	   oder	   Mysterienpriester	   in	   Eleusis	   und	   auf	   Samothrake	   waren,	   geheime	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
506	  KSA	  4,	  ZAR,	  Vorrede	  p.	  11	  -‐	  28	  
507	  ebd.	  p.	  20	  
508	  siehe	  Buchtitel:	  Also	  sprach	  Zarathustra.	  Ein	  Buch	  für	  Alle	  und	  Keinen;	  KSA	  4,	  ZAR	  
509	  KSA1,	  PHG,	  p.	  799	  -‐	  872	  
510 	  Robert	   Charles	   Zaehner,	   Spezialist	   für	   östliche	   Religionen	   an	   der	   University	   of	   Oxford,	   hat	  
herausgestellt,	   dass	   im	   Sufismus	   von	  Gottes	   Begleitung	   ohne	  Anhaftung	   gesprochen	  wird,	  während	   der	  
Hindu	  Mystizismus	  die	  Hereinholung	  bzw.	  Hereinrufung	  der	  Gottheit	  über	  die	  Formel	  „I	  am	  He“,	  „I	  am	  this	  
All“	  oder	  „I	  am	  Brahman“	  	  kennt	  –	  Zaehner	  sieht	  hier	  eine	  Nähe	  zum	  Pantheismus.	  Siehe	  Zaehner,	  Robert	  
Charles	  (1960):	  Hindu	  &	  Muslim	  Mystizism,	  p.	  6	  –	  8	  	  	  
(Auch	  ägyptische	  Götter-‐Aretalogien	  weisen	  auf	  die	  Invokation	  von	  Isis	  oder	  Osiris	  hin.)	  
511Opium	   wird	   zuweilen	   nur	   am	   Rande	   den	   Entheogenen	   subsumiert;	   seine	   diesbezügliche	   Wirkung	  
erschließt	  sich	  in	  Kap.	  III.5.	  	  
512vgl.	  Avesta.	  Die	  heiligen	  Schriften	  der	  Parsen,	   (1859):	  p.	  68	  –	  77.	  Die	  Pflanze	  resp.	  die	  Essenz	  Haoma	  
kommt	   in	   der	   Morgendämmerung	   zu	   Zarathustra,	   zeigt	   sich	   majestätisch	   und	   unsterblich	   –	   und	   sehr	  
gesprächig.	   Sie	   wird	   in	   dieser	   Übersetzung	   korrekt	   –	   beinah	   ein	   wenig	   kontraintuitiv	   -‐	   mit	   „Er“	  
angesprochen.	   Haoma	   ist:	   „Gutgeschaffen	   und	   heilbringend,	   mit	   gutem	   Körper	   begabt,	   recht	   handelnd,	  
siegreich,	   golden,	   mit	   feuchten	   Stengeln.	   Er	   ist	   sehr	   gut,	   wenn	   man	   ihn	   isst,	   und	   für	   die	   Seele	   am	  
sichersten.	   Deine	   Weisheit,	   o	   goldener,	   preise	   ich,	   deine	   Stärke,	   deinen	   Sieg,	   deine	   Gesundheit,	   deine	  
Heilkraft“	   berichtet	   der	   Prophet	   Zarathustra	   von	   ihm.	   Der	   Hymnus	   mag	   sich	   in	   englischer	   Sprache	  
eindrücklicher	  in	  seiner	  mystischen	  Dimension	  darlegen	  und	  an	  Nietzsches	  dithyrambisch	  zum	  Ausdruck	  
gebrachte	  Erlebniswelt	  anklingen.	  Siehe	  hierzu:	  	  Avesta,	  Yasna	  9.	  http://avesta.org/yasna/yasna.htm#y9	  ,	  
abgerufen	  am	  1.7.2017	  
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botanische	   Substanzen513	  ehrten:	   worauf	   auch	   noch	   –	   unter	   dieser	   Betrachtung	   –	   das	  

Lehrgedicht	  des	  Parmenides	  hinweisen	  könnte.	  514	  Es	  sei	  an	  dieser	  Stelle	  offen	  gehalten,	  

was	   alles	   dazu	   beitrug,	   dass	   Nietzsche	   einen	   solchen	   „tanzenden	   Stern“	  wie	   seinen	  

Zarathustra	   aus	   dem	   „Chaos“	   zu	   gebären	   verstand.515 	  Unumstritten	   ist	   dabei	   sein	  

ertragreiches	   Ausnahmetalent,	   dessen	   Ernten	   er	   großzügig	   teilt.	   Seit	   Kindesbeinen	   an	  

hat	   er	   spielerisch	   an	   seinem	   Ausdruck	   geschliffen;	   sich	   instinktiv	   seine	   heiligen	  

Proportionen	   erraten;	   er	   hat	   seine	   Technik	   gefunden	   für	   das	   ebenso	   effektive	   wie	  

effiziente 516 	  transzeitliche	   Senden	   seiner	   Botschaften,	   deren	   Attraktivität	   sich	   den	  

Nachgeboren	   übermittelt.	   Er,	   der	   allem	   Deutschen	   abgeneigt	   war,	   hat	   diese	   Peak	  

Performance	   einer	  musikalisch	   durchkomponierten,	   poetisch	   verfeinerten	   Philosophie	  

ausgerechnet	   in	  der	  deutschen	  Sprache	  vollbracht	  und	   für	  die	  deutsche	  Sprache	  diese	  

Virtuosität	   bewiesen.	   –	   Darüber	   hinaus	   jedoch	   auch,	   „was	   man	   überhaupt	   mit	   der	  

Sprache	   kann“:	   	   „	   -‐	   Die	   Kunst	   des	   	   g r o s s e n 	   Rhythmus,	   	   der	   	   g r o s s e 	   S t i l 	   der	  

Periodik	   zum	   Ausdruck	   eines	   ungeheuren	   Auf	   und	   Nieder	   von	   sublimer,	   von	  

übermenschlicher,	   Leidenschaft	   ist	   erst	   von	   mir	   entdeckt“.517	  Es	   lohnt	   sich	   hier	   das	  

dritte	   Ohr	   zu	   öffnen:	   Ein	  Mensch,	   der	   in	   solcher	  Weise	   von	   seinem	   Künstlersein	   und	  

seiner	  Kunst	  spricht,	  der	  unverhohlen	  mit	  sich	  und	  seinem	  Leser	  redet,	  will	  dies	  nicht	  

etwas	   zeigen?	   -‐	   Welcher	   Glauben	   an	   und	   über	   sich	   selbst	   damit	   geprägt	   wird	   und	  

geprägt	   werden	   kann;	   welche	   Passion	   hier	   die	   innere	   Bewegung	   steuert;	   welche	  

Instinkte	  hier	   zu	  den	  vorherrschenden	  werden.	  Er	  nennt	  als	  Beispiel	   für	   seine	  bislang	  

nicht	   eingeholte	   rhythmische	   und	   stilistische	   Kunst	   den	   Abschnitt	   über	   „Die	   sieben	  

Siegel“518	  in	   Also	   sprach	   Zarathustra:	   Hier	   spricht	   der	   „Wahrsager“,	   der	   Liebende	   der	  

Ewigkeit,	  mit	  eines	  „Tänzers	  Tugend“,	  dem	  seiner	  Freiheit	  „Vogel-‐Weisheit“	  kam:	  „Siehe,	  

es	   giebt	   kein	   Oben,	   kein	   Unten!	   Wirf	   dich	   umher,	   hinaus,	   zurück	   du	   Leichter!	   Singe!	  

sprich	   nicht	   mehr!	   –	   „sind	   alle	   Worte	   nicht	   für	   die	   Schweren	   gemacht?	   Lügen	   dem	  

Leichten	   nicht	   alle	   Worte!	   Singe!	   sprich	   nicht	   mehr!““519	  –	   So	   mag	   sich	   der	   Zustand	  

mitteilen,	   indem	   die	   höchste	   Meisterschaft	   über	   Worte	   und	   Sprache	   erreicht	   und	  

transzendiert	   ist.	   „In	   Nietzsche	   begegnen	   wir	   einem	   Sprachkünstler,	   der	   im	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
513	  vgl.	  hierzu:	  Wasson,	  Gordan,	  Ruck,	  Carl	  &	  Hofmann,	  Albert	  (1990):	  Der	  Weg	  nach	  Eleusis	  
514	  vgl.	  hierzu:	  Kingsley,	  Peter	  (2000):	  Die	  Traumfahrt	  des	  Parmenides,	  insbes.	  p.	  54,	  55	  
515	  vgl.	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  19	  
516	  Es	   lässt	   sich	   zumal	   aus	   der	   Attraktivitätstheorie	   ableiten,	   dass	   das	   Schöne	   (im	   Tierreich)	   sowohl	  
effektiv	  (zB.	  prachtvolles	  Gefieder)	  als	  auch	  effizient	  ist	  (Rückschlüsse	  erlaubt	  in	  puncto	  Kraft).	  	  
517	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  304,	  305	  
518	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  287-‐291	  
519	  ebd.	  
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philosophischen	   Schrifttum	   nicht	   seines	   Gleichen	   hat,	   einem	   Intellektuellen,	   der	   mit	  

Gedanken	  komponierte“520	  weiß	  dies	  auch	  noch	  die	  moderne	  Literaturwissenschaft	   zu	  

würdigen.	  Nietzsche	   selbst	   gewährte	   an	   einem	  einzigen	  Punkt	   in	   seinem	  Leben,	   da	   er	  

gerade	   im	   Hochgefühl	   der	   Verliebtheit	   offen	   für	   die	   Preisgabe	   eines	   solchen	  

Geheimnisses	  war,	  seiner	  „Schülerin“	  Lou	  von	  Salomé	  Einblick	  in	  die	  hohe	  Kunst	  seines	  

Stils	  –	  ihr	  überreicht	  er	  dieses	  Vermächtnis	  als	  Morgengabe:	  

	  

„ Z u r 	   L e h r e 	   v o m 	   S t i l 	  

	  

1.	  

Das	  Erste,	  was	  noth	  thut,	  ist	  Leben:	  der	  Stil	  soll	  	  l e b e n . 	  

	  

2.	  

Der	  Stil	  soll	  	  d i r 	  angemessen	  sein	  in	  Hinsicht	  auf	  eine	  ganz	  bestimmte	  Person,	  der	  du	  

dich	  mittheilen	  willst.	  (Gesetz	  der	  	  d o p p e l t e n 	   R e l a t i o n . )	  

	  

3.	  

Man	  muß	  erst	  genau	  wissen:	  „so	  und	  so	  würde	  ich	  dies	  sprechen	  und	  	  v o r t r a g e n “ 	  –	  

bevor	  man	  schreiben	  darf.	  Schreiben	  muß	  eine	  Nachahmung	  sein.	  

	  

4.	  

Weil	  dem	  Schreibenden	  viele	  	  M i t t e l 	  des	  Vortragenden	  	  f e h l e n , 	  so	  muß	  er	  im	  

Allgemeinen	  eine	  	  s e h r 	   a u s d r u c k s v o l l e 	  Art	  von	  Vortrag	  zum	  Vorbild	  haben:	  

das	  Abbild	  davon,	  das	  Geschriebene,	  wird	  schon	  nothwendig	  viel	  blässer	  ausfallen.	  

	  

5.	  

Der	  Reichthum	  an	  Leben	  verräth	  sich	  durch	  	  R e i c h t h u m 	   a n 	   G e b ä r d e n . 	  Man	  

muß	  Alles,	  Länge	  und	  Kürze	  der	  Sätze,	  die	  Interpunktionen,	  die	  Wahl	  der	  Worte,	  die	  

Pausen,	  die	  Reihenfolge	  der	  Argumente	  –	  als	  Gebärden	  empfinden	  	  l e r n e n . 	  

	  

6.	  

Vorsicht	  vor	  der	  Periode!	  Zur	  Periode	  haben	  nur	  die	  Menschen	  ein	  Recht,	  die	  einen	  

langen	  Athem	  auch	  im	  Sprechen	  haben.	  Bei	  den	  Meisten	  ist	  die	  Periode	  eine	  Affektation.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
520	  Görner,	  Rüdiger	  (2000):	  Nietzsches	  Kunst.	  Annäherung	  an	  einen	  Denkartisten,	  p.	  11	  	  
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7.	  

Der	  Stil	  soll	  beweisen,	  daß	  man	  an	  seine	  Gedanken	  	  g l a u b t , und	  sie	  nicht	  nur	  denkt,	  

sondern	  	  e m p f i n d e t . 	  

	  

8.	  

Je	  abstrakter	  die	  Wahrheit	  ist,	  die	  man	  lehren	  will,	  um	  so	  mehr	  muß	  man	  erst	  die	  

S i n n e 	  zu	  ihr	  verführen.	  

	  

9.	  

Der	  Takt	  des	  guten	  Prosaikers	  in	  der	  Wahl	  seiner	  Mittel	  besteht	  darin,	  	  d i c h t 	  an	  die	  

Poesie	  heranzutreten,	  aber	  	  n i e m a l s 	  zu	  ihr	  überzutreten.	  

	  

10.	  

Es	  ist	  nicht	  artig	  und	  klug,	  seinem	  Leser	  die	  leichteren	  Einwände	  vorwegzunehmen.	  Es	  

ist	  sehr	  artig	  und	  	  s e h r 	   k l u g , 	  seinem	  Leser	  zu	  überlassen,	  die	  letzte	  Quintessenz	  

unsrer	  Weisheit	  	  s e l b e r 	   a u s z u s p r e c h e n . “ 521	  

	  

Es	  lässt	  sich	  kaum	  entscheiden,	  was	  zuerst	  war:	  Nietzsches	  praktisches	  Wissen	  um	  den	  

großen	  Stil,	  das	  er	  hier	   in	  seinen	  Axiomen	  der	   „Lehre	  vom	  Stil“	  externalisiert	  hat,	  und	  

das	  ihm	  zum	  Instinkt	  wurde,	  oder	  seine	  Instinktsicherheit	  seit	  frühesten	  Tagen	  in	  allen	  

Formen	   und	   Mitteln	   des	   Ausdrucks,	   die	   er	   hier	   als	   Regeln	   bzw.	   Weisungen	   in	   die	  

artistisch-‐intellektuelle	   Sphäre	   übersetzt	   hat.	   Was	   bleibt	   ist,	   dass	   ein	   Werk	   wie	  

Nietzsches	  Zarathustra,	   dessen	  Teile	   sich	  durch	   rasche	  Niederschrift	   auszeichnen	   (vor	  

allem	  Teil	  2	  und	  3),	  nicht	  auf	  rein	  rhetorische,	  stilistische	  und	  intellektuelle	  Techniken	  

reduziert	   werden	   kann.	   Ist	   also	   hier	   Inspiration	   im	   Spiel?	   Was	   vordergründig	   als	  

Inspiration	   bezeichnet	  werden	  mag,	   fällt	   für	   Nietzsche	   subsumierend	  wie	   dem	  Wesen	  

nach	   unter	   den	   Instinkt:	   Selbst	   ein	   Prophet	   ist	   ihm	   schlicht	   ein	   Mensch	   „der	   feinen	  

Witterung“. 522Diese	   Witterung	   wiederum	   speist	   gleichzeitig	   ein	   distinguiertes	   wie	  

hochdifferenziertes	   Repertoire	   an	   Ausdrucksmöglichkeiten	   in	   Bildersprache	   und	  

Rhythmik,	   sodass	   jener	   ästhetische	  Zustand	  erreicht	  wird,	   in	  dem	  sich	   alles	   fügt:	   „Der	  

aesthetische	   Zustand	   hat	   einen	   Überreichthum	   von	   	   M i t t h e i l u n g s m i t t e l n , 	  

zugleich	  mit	  einer	  extremen	  	  E m p f ä n g l i c h k e i t 	  für	  Reize	  und	  Zeichen.	  Er	  ist	  der	  

Höhepunkt	  der	  Mittheilsamkeit	  und	  Übertragbarkeit	  zwischen	  lebenden	  Wesen,	  	  -‐	  er	  ist	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
521	  KSB	  6,	  p.	  243	  -‐	  245	  
522	  vgl.	  KSA	  9,	  NF,	  p.	  153	  
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die	   Quelle	   der	   Sprachen.“523	  Diesen	   ästhetischen	   Zustand	   wird	   Nietzsche	   mit	   jenem	  

besonderen	  Instinkt	  in	  Verbindung	  bringen,	  dem	  wir	  an	  späterer	  Stelle	  begegnen.	  

II.6.2 Der	  Instinkt	  in	  Nietzsches	  Schriften	  

In	   Nietzsches	   Besprechungen	   seiner	   Bücher	   in	   Ecce	   Homo	   finden	   sich	   ebenfalls	  

zahlreiche	  Hinweise	  auf	  den	  Instinkt	  –	  wie	  in	  den	  Werken	  selbst.	  Die	  Geburt	  der	  Tragödie	  

aus	   dem	   Geiste	   der	   Musik,	   jene	   Schrift	   die	   zeigt,	   womit	   das	   Griechentum	   seinen	  

Pessimismus	  überwand,	  gewährt	  sowohl	  Einsicht	  in	  das	  dionysische	  Phänomen	  als	  auch	  

in	   jenes	   seiner	   Auflösung:	   den	   Sokratismus.	   Nietzsche	   erkennt	   hier	   zum	   ersten	   Mal	  

Sokrates	   als	   „typischen	   décadent“,	   und	   darüber	   hinaus	   zwei	   sich	   mächtig	  

gegenüberstehende	  Prinzipien:	  „„Vernünftigkeit“	  	  g e g e n 	  Instinkt.“524	  Dabei	  outet	  sich	  

die	   sokratische	   „„Vernünftigkeit“	   um	   jeden	   Preis	   als	   gefährliche,	   	   als	   leben-‐

untergrabende	   Gewalt!“525	  Folglich	   gibt	   sich	   auf	   der	   Gegenseite	   der	   Instinkt	   als	   in	   die	  

DNA	   des	   Dionysischen	   enkodiert	   zu	   erkennen	   –	   in	   jenes	   große	   Symbol,	   das	   trotz	  

tragischen	  Geschehens	  den	  Willen	  zum	  Leben	  verkörpert,	  in	  dem	  zudem	  die	  „äusserste	  

Grenze	   der	   	   B e j a h u n g 	   erreicht	   ist.“526	  Der	   Gegensatz,	   den	  Nietzsche	   hier	   entdeckt	  

hat,	  liegt	  tiefer	  und	  greift	  fundamentaler	  als	  „das	  erbärmliche	  Flachkopf-‐Geschwätz	  von	  

Optimismus	   contra	   Pessimismus“,	   es	   ist	   jener	   zwischen	   dem	   	   „ e n t a r t e n d e n 	  

Instinkt,	   der	   sich	   gegen	   das	   Leben	   mit	   unterirdischer	   Rachsucht	   wendet	   (-‐	  

Christenthum,	  die	  Philosophie	  Schopenhauers,	  in	  gewissem	  Sinne	  schon	  die	  Philosophie	  

Platos,	  der	  ganze	  Idealismus	  als	  typische	  Formen)	  und	  eine	  aus	  der	  Fülle,	  der	  Überfülle	  

geborene	   Formel	   der	   	   h ö c h s t e n 	   B e j a h u n g , 	   ein	   Jasagen	   ohne	   Vorbehalt,	   zum	  

Leiden	   selbst,	   zur	   Schuld	   selbst,	   zu	   allem	   Fragwürdigen	   und	   Fremden	   des	   Daseins	  

selbst“.527	  Es	   ist	  der	  vitale	   Instinkt,	  der	   ja	   sagt	  zu	  dem	  was	   ist	  und	  das	  Bessere	  daraus	  

macht.	   Er	   braucht	   keine	   Einzahlungen	   auf	   Rachebanken528	  zu	   machen	   wie	   dies	   seine	  

entartende	   Form	   handhabt,	   da	   er	   in	   seiner	   gesunden	   Form	   aus	   der	   Fülle	   selbst	   sich	  

nährt.	  Was	  Nietzsche	   sich	  hier	   gewonnen	  hat,	   ist	   eine	  Einsicht,	   die	   sein	  Leben	   ebenso	  

wie	   seine	   ganze	   Philosophie	   beflügeln	   wird,	   und	   die	   zugleich	   das	   Fundament	   des	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
523	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  296	  
524	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  310	  
525	  ebd.	  
526	  KSA	  6,	  EH,	  310	  
527	  ebd.,	  p.	  311	  
528	  vlg.	  Sloterdijk,	  Peter	  (2006):	  Zorn	  und	  Zeit,	  p.	  110	  ff.	  
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Daseins	   berührt:	   „Dieses	   letzte,	   freudigste,	   überschwänglich-‐übermüthigste	   Ja	   zum	  

Leben	   ist	  nicht	  nur	  die	  höchste	  Einsicht,	   es	   ist	  auch	  die	   	   t i e f s t e , 	  die	  von	  Wahrheit	  

und	  Wissenschaft	  am	  strengsten	  bestätigte	  und	  aufrecht	  erhaltene.	  Es	  ist	  Nichts,	  was	  ist,	  

abzurechnen,	   es	   ist	   Nichts	   entbehrlich	   	   -‐	   die	   von	   den	   Christen	   und	   andren	   Nihilisten	  

abgelehnten	   Seiten	   des	   Daseins	   sind	   sogar	   von	   unendlich	   höherer	   Ordnung	   in	   der	  

Rangordnung	   der	   Werthe	   als	   das,	   was	   der	   Décadence-‐Instinkt	   gutheissen,	   	   g u t 	  

h e i s s e n 	  durfte.“529	  

	  

Nietzsches	  Entdeckung	  in	  der	  Geburt	  der	  Tragödie	  war	  das	  Dionysische	  –	  und	  mit	  ihm,	  in	  

ihm	  und	  durch	  es	  wirkend	  jener	  grundlegende	  Wille	  zum	  Leben:	  der	  ja-‐sagende	  Instinkt.	  

Wer	  den	  ja-‐sagenden	  Instinkt	  interiorisiert	  hat,	  dessen	  satyrische	  Wahrnehmung	  wittert	  

auch	  das	  Gegenteil:	  „Wer	  das	  Wort	  „Dionysisch“	  nicht	  nur	  begreift,	  sondern	  	  	  s	  i	  c	  h	  	  	  in	  

dem	  Wort	   „dionysisch“	  begreift,	  hat	  keine	  Widerlegung	  Platos	  oder	  des	  Christenthums	  

oder	   Schopenhauers	   nöthig	   –	   e r 	   r i e c h t 	   d i e 	   V e r w e s u n g . . . “ 530 	  Die	  

dionysisch	   instinktgeleiteten	   Sensoren	   erfassen	   folglich	   unmittelbar	   das	   Wesen	   von	  

geistigen	   Konzepten	   und	   Weltanschauungen;	   der	   Verstand	   mit	   seiner	   Mittelbarkeit	  

hinkt	  zwar	  hinterdrein,	  ist	  aber	  prüfender	  Partner	  in	  der	  Darlegung	  des	  Wissens.	  

	  

Seine	   Unzeitgemäßen	   Betrachtungen	   betreffend,	   in	   denen	   Nietzsche	   den	   Degen	   zieht,	  

und	   Angriffe	   auf	   die	   deutsche	   Bildung	   und	   deren	   „Bildungsphilister“ 531 ,	   den	  

Wissenschafts-‐Betrieb	   insgesamt	   und	   die	   Kultur	   ficht,	   sticht	   in	   puncto	   Instinkt	   seine	  

Schrift	   Richard	   Wagner	   in	   Bayreuth	   heraus.	   Es	   ist	   Nietzsches	   eigene	   „Instinkt-‐

Sicherheit“,	  mit	  der	  er	  „das	  Elementarische	  in	  der	  Natur	  Wagners	  als	  eine	  Schauspieler-‐

Begabung	   bezeichnet“,	   wobei	   er	   nicht	   auf	   Psychologisches,	   sondern	   Pädagogisches	  

hinaus	  will:	  Eine	  „Erziehung	  ohne	  Gleichen,	  ein	  neuer	  Begriff	  der	  	  S e l b s t – Z u c h t , 	  

S e l b s t -‐ V e r t h e i d i g u n g , 	   bis	   zur	   Härte,	   ein	   Weg	   zur	   Grösse	   und	   zu	  

welthistorischen	   Aufgaben	   verlangte	   nach	   seinem	   ersten	   Ausdruck“.532 	  Eine	   solche	  

Ausbildung	  der	  Kräfte	  und	  Instinkte	  sollte	  an	  Wagner	  als	  Exempel	  statuiert	  sein.	  Folglich	  

teilt	   Nietzsche	   in	   Ecce	   Homo	   unverzüglich	   mit,	   die	   Schrift	   sei	   „eine	   Vision	   meiner	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
529	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  311	  
530	  ebd.,	  p.	  312	  
531	  ebd.,	  p.	  317	  
532	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  319	  	  	  
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Zukunft“. 533 	  Seiner	   Zukunft?	   Tatsächlich	   unternimmt	   Nietzsche	   in	   Ecce	   Homo	   ein	  

Manöver,	  das	  Grundlegendes	  über	  seine	  artistische	  Schau	  wie	  auch	  über	  ihn	  als	  Künstler	  

und	   Künstlerphilosoph	   verrät:	   Er	   fordert	   all	   das,	   woraus	   und	   womit	   er	   Wagner,	   den	  

„ d i t h y r a m b i s c h e n 	  Künstler“,	  geschaffen	  und	  bedacht	  hat,	  für	  sich,	  den	  zu	  dieser	  

Zeit	  	  „ p r ä e x i s t e n t e n 	  Dichter	  des	  Zarathustra“	  zurück.534	  	  

	  

Nietzsches	  Wagner	  berührt	  die	  „Wagnersche	  Realität“	  nicht.535	  Er,	  Nietzsche,	  war	  es,	  der	  

all	   die	   Poesien	   –	   seine	   Poesien	   –	   in	   den	  Meister	   hineingelegt	   hatte,	   geradeso	  wie	   ein	  

Liebender	   den	   Geliebten	   nach	   seinem	   Bilde	   schafft.	   Dieses	   Bild	   ist	   nun	   das	   Subjekt	  

seiner	  Rückholaktion.	  Er	  spürt,	  dass	  es	  das	  seine	  ist	  –	  Wagner	  jedoch	  erkennt	  sich	  einst	  

„in	   der	   Schrift	   nicht	  wieder“,	   wie	   Nietzsche	   konzediert.536	  So	   verhält	   es	   sich	   auch	  mit	  

seiner	  Musik:	  „Ein	  Psychologe	  dürfte	  noch	  hinzufügen,	  dass	  was	  ich	  in	  jungen	  Jahren	  bei	  

Wagnerischer	  Musik	  gehört	  habe,	  Nichts	  überhaupt	  mit	  Wagner	  zu	  thun	  hat;	  dass	  wenn	  

ich	  die	  dionysische	  Musik	  beschrieb,	  ich	  das	  beschrieb,	  was	  	  i	  c	  h	  	  gehört	  hatte,	  	  -‐	  dass	  ich	  

instinktiv	  Alles	  in	  den	  neuen	  Geist	  übersetzen	  und	  transfiguriren	  musste,	  den	  ich	  in	  mir	  

trug.“537	  Nietzsches	   philosophisch-‐artistischer	   Instinkt	   war	   es,	   der	   für	   sein	   Schaffen	  

sammelte	  -‐	  ganz	  im	  Sinne	  des	  συμβάλλειν	  -‐,	  der	  auch	  zuweilen	  das	  Gefäß	  auswählte,	  das	  

als	   Zwischenlager	   in	   Frage	   kam.	   Diese	   Denkfigur,	   die	   Dinge	   und	   Attribute	   die	  man	   in	  

jemand	   oder	   etwas	   hineingelegt	   hat,	   wieder	   rückzugewinnen	   resp.	   rückzufordern	   als	  

sein	  Eigentum,	   sein	  Schöpfwerk,	  wird	  auch	  seinen	   ideengeschichtlich	  wirkmächtigsten	  

Coup	   beflügeln	   und	   anleiten:	   seine	   Einsicht	   in	   das	   Wesen	   des	   Nihilismus.	   Die	  

nihilistische	   Erkenntnis	   macht	   deutlich,	   dass	   wir	   es	   waren,	   die	   all	   die	   Dinge	   und	  

Wahrheiten	  in	  die	  Welt	  gelegt	  haben	  –	  dass	  es	  keine	  Wahrheit	  an	  sich	  gibt	  –	  und	  wir	  als	  

deren	   Schöpfer	   unser	   Kunstwerk	   für	   uns	   beanspruchen	   können.	  Wir	   kommen	   darauf	  

noch	  zurück.	  

	  

Aus	  Menschliches,	  Allzumenschliches	  redet	  bereits	  ein	  	  „ f r e i g e w o r d n e r 	  Geist,	  der	  

von	   sich	   selber	   wieder	   Besitz	   ergriffen	   hat“	   –	   Nietzsche	   hat	   sich	   zu	   dieser	   Zeit	   vom	  	  

„ U n z u g e h ö r i g e n “ 	  in	  seiner	  Natur	  befreit	  –	  fast	  jeder	  Satz	  ist	  ihm	  ein	  Sieg.538	  Was	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
533	  ebd.,	  p.	  320	  
534	  ebd.,	  p.	  314	  
535	  ebd.	  
536	  ebd.	  
537	  ebd.,	  p.	  313,	  314	  
538	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  322	  
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er	  überwindet,	  ist	  die	  „Gesammt-‐Abirrung	  meines	  Instinkts“,	  wie	  er	  sich	  ausdrückt,	  der	  

Stillstand	   der	   „ E r n ä h r u n g 	   des	   Geistes“	   über	   10	   Jahre,	   wo	   er	   „über	   einem	  

Krimskrams	   verstaubter	   Gelehrsamkeit“	   viel	   vergessen	   hatte,	   was	   einst	   seine	  

denkerische	  Fitness	  ausmachte:	  die	   „ R e a l i t ä t e n “ . 	  539	  Aus	  dieser	  Situation	  heraus	  

errät	   Nietzsche	   den	   „Zusammenhang	   zwischen	   einer	   instinktwidrig	   gewählten	  

Thätigkeit,	  einem	  sogenannten	  „Beruf“,	  zu	  dem	  man	  	  a m 	   l e t z t e n 	  berufen	  ist	  –	  und	  

jenem	  Bedürfniss	  nach	  einer	  	  B e t ä u b u n g 	  des	  	  Öde-‐	  und	  Hungergefühls	  durch	  eine	  

narkotische	  Kunst“:	  „Eine	  Widernatur	  	  e r z w i n g t 	  förmlich	  eine	  zweite“	  –	  Wagner	  ist	  

ihm	   das	   Opiat.540	  Dort	   also,	   wo	   der	   Instinkt	   zur	   Verwirklichung	   des	   eigenen	   Lebens,	  

seines	   Werdens	   vernachlässigt	   oder	   unterdrückt	   wird,	   beginnt	   der	   Eskapismus,	   der	  

Konsumismus,	   die	   für	  Nietzsche	   unwürdige	   Selbstlosigkeit.	   Auch	   die	   letzten	  Menschen	  

aus	  Zarathustras	  Vorrede,	  die	  Erschöpfte	  und	  keine	  Schöpfer	  mehr	  sind,	  fallen	  in	  dieses	  

instinktverlassene	   Geschick.	   Bei	   Nietzsche	   ist	   es	   jedoch	   das	   Stimulans	   Krankheit,	   das	  

ihm	   hier	   Einhalt	   gebietet	   und	   ihn	   zu	   seinem	   ureigensten	   Weg,	   zu	   seinen	   gesunden	  

Instinkten	  zurück	  winkt:	  Sein	  Augenleiden	  macht	  „ein	  Ende	  mit	  aller	  Bücherwürmerei“,	  

erlöst	   ihn	   von	   Lehre	   und	   Philologie,	   das	   pathogene	   Erbe	   seines	   Vaters	   nötigt	   ihn	  

insgesamt,	  wie	  er	  darlegt,	  zur	  „vollkommnen	  Umkehr	  aller	  meiner	  Gewohnheiten“.541	  Er	  

beginnt	  wieder	  selber	  zu	  denken,	  nimmt	  es	  wahr	  als	  „die	  grösste	  Wohltat“	  –	  da	  meldet	  

sich	  etwas	  aus	  den	  Tiefen:	  	  

„	  –	  Jenes	  unterste	  Selbst,	  gleichsam	  verschüttet,	  gleichsam	  still	  geworden	  unter	  einem	  

beständigen	   Hören-‐	  M ü s s e n 	   auf	   andre	   Selbste	   (-‐	   und	   das	   heisst	   ja	   lesen!)	   erwachte	  

langsam,	  schüchtern,	  zweifelhaft,	  -‐	  aber	  endlich	  	  r e d e t e 	   e s 	   w i e d e r . 	  Nie	  habe	  ich	  

so	   viel	   Glück	   an	  mir	   gehabt,	   als	   in	   den	   kränksten	   und	   schmerzhaftesten	   Zeiten	  meines	  

Lebens:	  man	  hat	  nur	  die	   „Morgenröthe“	  oder	  etwa	  den	   „Wanderer	  und	  seinen	  Schatten“	  

sich	   anzusehn,	   um	   zu	   begreifen,	  was	   diese	   „Rückkehr	   zu	   	  m i r “ 	   war:	   eine	   höchste	  Art	  

von	  	  G e n e s u n g 	  selbst!	  .	  .	  .	  	  Die	  andre	  folgte	  bloss	  daraus.	  –	  “542	  

Die	  Rückleitung	  auf	  Bahnen	  seines	  Instinkts,	  ja	  sein	  Instinkt	  selbst	  ist	  ihm	  körperlich	  wie	  

lebensweltlich	  wie	  denkerisch	  sein	  salutogenetischer	  Agent.	  Nietzsche	  spürt	  wieder	  das	  

Glück	   in	   sich,	   den	   Aufstieg,	   welchen	   die	   Rückkehr	   zu	   sich	   mit	   dem	   entsprechenden	  	  

Rückenwind	   versorgt.	   In	   seiner	   Schrift	   Die	   Götzendämmerung	   fasst	   er	   später	   in	   eine	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
539	  ebd.,	  324,	  325	  
540	  ebd.,	  p.	  325	  
541	  ebd.,	  p.	  326	  
542	  ebd.	  
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Formel,	  was	  sich	  hier	  vorbereitet:	  „so	   lange	  das	  Leben	   	  a u f s t e i g t , 	   ist	  Glück	  gleich	  

Instinkt.	  –“543	  

	  

Die	  Morgenröthe	   wie	   auch	  Die	   fröhliche	  Wissenschaft	   zeichnet	   Nietzsche	   als	   jasagend,	  

„tief,	   aber	   hell	   und	   gütig“;	   „göttliche	   Eidechsen“	   –	   vorbeihuschende	   Augenblicke	   -‐	  

werden	  hier	  eingefangen,	  die	  Morgenröthe	  ist	  ihm	  ein	  Buch,	  „das	  in	  der	  Sonne	  liegt“,	  er	  

selbst	   hat	   „mit	   dem	   Meere	   Heimlichkeiten“.544	  Man	   braucht	   „einige	   Feinheit	   in	   den	  

Nüstern“	   –	   also	   wiederum:	   die	   überlegene	   tierische	   Witterung	   des	   Satyrs	   –	   um	   „viel	  

lieblichere	  Gerüche“	  dieses	  Buchs	  wahrzunehmen;	  und	  doch:	  hier	  beginnt	  sein	  „Feldzug	  

gegen	  die	   	  M o r a l “.545	  Den	  Dingen,	  auf	  die	  es	  sein	  Licht	  wirft,	  gibt	  es	  „„die	  Seele“,	  das	  

gute	   Gewissen,	   das	   hohe	   Recht	   und	   	   V o r r e c h t 	   auf	   Dasein	   wieder	   zurück“.546	  Die	  

neue	  große	  Morgenröte,	  jene	  epochale,	  nach	  der	  Nietzsche	  sucht,	  wirft	  ihren	  Vorschein	  

ab	   1884	   auf	   ihn:	   als	   	   „ U m w e r t h u n g 	   a l l e r 	   W e r t h e “ 	   –	   der	   ein	   „Augenblick	  

höchster	  Selbstbesinnung	  der	  Menschheit“	  vorausgeht.547	  Diese	  Aufgabe	  muss	  Nietzsche	  

leisten,	  wenn	  es	  ihm	  mit	  den	  gesunden	  Instinkten	  und	  der	  Integrität	  des	  Menschen	  ernst	  

ist:	   Haben	   sich	   doch	   die	  Werte	   der	   Sklavenmoral,	   wie	   sie	   von	   der	   Priesterschaft	   und	  

weltlichen	  Machthabern	  etabliert	  worden	  sind,	  in	  den	  letzten	  2000	  Jahren	  hochinfektiös	  

über	  das	  Ganze	  gelegt,	  woraus	  Nietzsche	  seine	  Einsicht	  entnimmt,	  dass	  „die	  Menschheit	  	  

n i c h t 	  	  von	  selber	  auf	  dem	  rechten	  Wege	  ist,	  dass	  sie	  durchaus	  	  n i c h t 	  göttlich	  regiert	  

wird,	   dass	   vielmehr	   gerade	   unter	   ihren	   heiligsten	   Werthbegriffen	   der	   Instinkt	   der	  

Verneinung,	   der	   Verderbniss,	   der	   „décadence-‐Instinkt	   verführerisch	   gewaltet	   hat“.548	  

Verführerisch,	   das	   meint	   in	   diesem	   Fall:	   dass	   die	   angesetzten	   Werte	   manipulativ	  

eingesetzt	  wurden,	  deren	  cui	  bono?	  sich	  erraten	   lässt.	  Deshalb	  wird	   für	   ihn	  die	   „Frage	  

nach	  der	  Herkunft	  der	  moralischen	  Werthe“	  zu	  einer	  „Frage	  	  e r s t e n 	   R a n g e s , 	  weil	  

sie	  die	  Zukunft	  der	  Menschen	  bedingt“	  549	  	  –	  ein	  Umwerter	  muss	  die	  Genealogie	  kennen,	  

und	  im	  Reverse	  Engineering	  deren	  Bauteile,	  Komponenten	  und	  Funktionsmechanismen	  

aufdecken.	   Auf	   der	   aktiven	   Seite	   bedeutet	   dies,	   den	   „Kampf	   gegen	   die	   Entselbstungs-‐

Moral“	   aufzunehmen,	   denn:	   „Wenn	   man	   den	   Ernst	   von	   der	   Selbsterhaltung,	  

Kraftsteigerung	   des	   Leibes,	   	   d a s 	   h e i s s t 	   d e s 	   L e b e n s 	   ablenkt,	  wenn	  man	   aus	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
543	  KSA	  6,	  GD,	  p.	  73	  
544	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  329,	  333	  
545	  ebd.,	  p.	  329	  
546	  ebd.,	  p.	  330	  
547	  ebd.	  
548	  ebd.	  
549	  ebd.	  
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der	  Bleichsucht	  ein	  Ideal,	  aus	  der	  Verachtung	  des	  Leibes	  „das	  Heil	  der	  Seele“	  construirt,	  

was	  ist	  das	  Anderes,	  als	  ein	   	  R e c e p t 	  zur	   	  décadence?“550	  Diesem	  „Widerstand	  gegen	  

die	   natürlichen	   Instinkte“,	   dieser	   Selbstlosigkeit	   sagt	   er	   in	   der	  Morgenröte	   den	  Kampf	  

an.551	  Seine	   Flagge	   ziert	   das	   Symbol	   des	  Willens	   zum	   Leben.	   Und	   dieser	   verweist	   auf	  

nichts	  anderes	  als	  auf	  den	  gesunden	  Instinkt.	  Er	  gibt	  sich	  auch	  als	  die	  lebensförderliche	  

Variante	  des	  Willens	  zur	  Macht	  zu	  erkennen,	  der	   in	  der	  Morgenröte	   implizit	  und	  in	  der	  

Fröhlichen	  Wissenschaft	  explizit	  seinen	  Anfang	  findet.	  

	  

Mit	  Also	  sprach	  Zarathustra	   tritt	   für	  Nietzsche	   die	   Sonne	   in	   den	   Zenit,	   um	   auf	   ihn	  mit	  

maximaler	   Lebens-‐	   und	   Schaffenskraft	   schattenlos	   zu	   strahlen.	   Gleichzeitig	   wird	   er	  

selbst	   zu	   dieser	   Sonne	   –	   mit	   allen	   Konsequenzen,	   auch	   der	   der	   „Sonnen-‐

Vereinsamung“552,	   was	   im	   Wesen	   aller	   gravitativen	   Zentren	   liegt.	   Seine	   „Zehn-‐Tage-‐

Werke“	   heben	   ihn	   in	   ungeahnte	   Höhen	   und	   beflügelte	   Vitalität,	   während	   sonst	   sein	  

Leben	  –	  vor	  und	  nach	  Zarathustra	  –	   „ein	  Nothstand	  ohne	  Gleichen“	   ist.	  553	  	  Zarathustra	  

aber	   hat	   als	   seine	   „physiologische	   Voraussetzung“	   das,	   was	   Nietzsche	   „die	   	   g r o s s e 	  

G e s u n d h e i t “ 	   nennt:	   Und	   das	   bedeutet	   nichts	   weniger,	   als	   dass	   er	   sich	   diese	  

Gesundheit	  und	  emotionale	  Fitness	   „beständig	  noch	  erwirbt	  und	  erwerben	  muss,	  weil	  

man	  sie	  immer	  wieder	  preisgiebt,	  preisgeben	  muss...“554,	  wie	  er	  mit	  seinem	  Verweis	  auf	  

den	   Schluss	   der	   Fröhlichen	   Wissenschaft	   darlegt.	   Wesentlich	   ist	   der	   konstituierende	  

Instinkt	  dieser	  großen	  Gesundheit:	  es	  ist	  jener	  des	  Willens	  zum	  Leben,	  zum	  Mehr-‐leben,	  

zum	  heiligen	  Ja-‐sagen	  zum	  Leben.	  	  	  

	  

Wie	  fällt	  einem	  so	  ein	  Werk,	  so	  eine	  Figur	  wie	  jene	  des	  Zarathustra	  ein?	  Auf	  	  berückend	  

schönen	  Wanderwegen	  kann	  es	  geschehen,	  dass	  eine	  solche	  Figur	  einem	  überfällt:	  „vor	  

Allem	   Zarathustra	   selber,	   als	   Typus“.555	  Und	   so	   beschreibt	   Nietzsche	   die	  Macht	   seiner	  

Inspiration,	  die	  ihn	  mit	  den	  „Dichtern	  starker	  Zeitalter“	  eint:	  	  

„Mit	   dem	   geringsten	   Rest	   von	   Aberglauben	   in	   sich	   würde	   man	   in	   der	   That	   die	  

Vorstellung,	   bloss	   Incarnation,	   bloss	  Mundstück,	   bloss	  medium	  übermächtiger	  Gewalten	  

zu	  sein,	  kaum	  abzuweisen	  wissen.	  Der	  Begriff	  Offenbarung,	  in	  dem	  Sinn,	  dass	  plötzlich,	  mit	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
550	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  331,	  332	  
551	  ebd.,	  p.	  331,	  332	  
552	  ebd.,	  p.	  348	  
553	  ebd.,	  p.	  341,	  342	  
554	  ebd.,	  p.	  337,	  338	  
555	  ebd.,	  p.	  337	  
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unsäglicher	  Sicherheit	  und	  Feinheit,	  Etwas	  	  s i c h t b a r , 	  hörbar	  wird,	  Etwas,	  das	  Einen	  

im	  Tiefsten	  erschüttert	  und	  umwirft,	  beschreibt	  einfach	  den	  Thatbestand.	  Man	  hört,	  man	  

sucht	  nicht;	  man	  nimmt,	  man	  fragt	  nicht,	  wer	  da	  giebt;	  wie	  ein	  Blitz	  leuchtet	  ein	  Gedanke	  

auf,	  mit	  Nothwendigkeit,	   in	   der	   Form	  ohne	   Zögern,	   -‐	   ich	   habe	  nie	   eine	  Wahl	   gehabt.	   [..]	  

eine	   Glückstiefe,	   in	   der	   das	   Schmerzlichste	   und	   Düsterste	   nicht	   als	   Gegensatz	   wirkt,	  

sondern	   als	   bedingt,	   als	   herausgefordert,	   sondern	   als	   eine	   	   n o t h w e n d i g e 	   Farbe	  

innerhalb	   eines	   solchen	   Lichtüberflusses;	   ein	   Instinkt	   rhythmischer	   Verhältnisse,	   der	  

weite	   Räume	   von	   Formen	   überspannt	   –	   die	   Länge,	   das	   Bedürfnis	   nach	   einem	  	  	  

w e i t g e s p a n n t e n 	  Rhythmus	  ist	  beinahe	  das	  Maass	  für	  die	  Gewalt	  der	  Inspiration,	  

eine	   Art	   Ausgleich	   gegen	   deren	   Druck	   und	   Spannung	   .	   .	   .	   	   Alles	   geschieht	   im	   höchsten	  

Grade	  unfreiwillig,	  aber	  wie	  in	  einem	  Sturme	  von	  Freiheits-‐Gefühl,	  von	  Unbedingtsein,	  von	  

Macht,	  von	  Göttlichkeit	  .	  .	  .	  “556	  

Nietzsches	  Beschreibung	  dieses	  halkyonischen	  Glückszustands,	  dieser	  Peak	  Experience,	  

dieser	  ekstatischen	  Ausnahme-‐Erfahrung,	  die	  sich	  bei	  ihm	  immer	  wieder	  einstellt,	  lässt	  

alles	  in	  eins	  fallen:	  Hier	  gibt	  es	  keine	  Entscheidung	  mehr,	  hier	  fügen	  sich	  alle	  Dinge,	  hier	  

ist	  man	  selbst	  Fügung.	  Hier	  geschieht	  das	  ἀποκαλύπτειν,	  die	  Geste	  des	  Enthüllens	  einer	  

Wahrheit	  die	  sich	  mitteilen	  will,	   indem	  der	  trennende	  Schleier	  weicht,	  der	   Instinkt	  auf	  

die	   rhythmischen	   Verhältnisse	   eingestimmt	   wird	   und	   der	   in	   kosmische	   Bilderwelt	  

codierte	   Download	   beginnt.	   Die	   Quelle	   der	   Information	   ist	   irrelevant,	   hier	   lösen	   sich	  

Sender,	  Medium	  und	  Empfänger	  auf	  in	  das	  Eine,	  hier	  sind	  selbst	  Werden	  und	  Sein	  eins.	  –	  

All	   dies	   vollzieht	   sich	   in	   absoluter	   Präsenz	   und	   Präzision,	   alle	   Sinnesorgane,	   alle	  

Bewusstseinsregionen	   sind	   in	   einem	  Aufmerksamkeitsgrad	   höchsten	   Levels;	   der,	   dem	  

dies	  zukommt,	  erfährt	  es	  völlig	  ohne	  Anstrengung:	   insofern	  als	  Über-‐Held.	  Wer	  solches	  

erlebt	   hat,	   gehört	   freilich	   in	   eine	   andere	   Welt.	   Oder	   hat	   er,	   in	   den	   Heideggerschen	  

Denkraum	   transferiert,	   mit	   Zarathustra	   selbst	   in	   „das	   Schickliche	   seines	   Wesens“	  

gefunden,	   hütet	   er	   diesem	   gemäß	   im	   bestmöglichen	   Sinne	   als	   „der	   Ek-‐sistierende	   die	  

Wahrheit	  des	  Seins“?557	  Nietzsche	  weiß,	  inwiefern	  er	  hier	  Ausnahmemensch	  ist:	  „Dies	  ist	  	  

m e i n e 	   Erfahrung	   von	   Inspiration;	   ich	   zweifle	   nicht,	   dass	   man	   Jahrtausende	  

zurückgehn	  muss,	  um	  Jemanden	  zu	  finden,	  der	  mir	  sagen	  darf	  „es	  ist	  auch	  die	  meine“.	  -‐
558	  Hier	  meldet	  sich	  die	  stolze	  Seele,	  der	  Thymotiker,	  der	  erzählt,	  wie	  er	  wurde,	  was	  er	  

war;	  wobei	  zum	  „wie“	  gehört,	  dass	  er	  zu	  solchen	  Ereignissen	  berufen	  ist	  und	  mit	  ihnen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
556	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  339,	  340	  	  
557	  vgl.	  Heidegger,	  Martin	  (1975):	  Platons	  Lehre	  von	  der	  Wahrheit.	  Mit	  einem	  Brief	  über	  den	  Humanismus,	  
p.	  75	  
558	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  340	  
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fertig	  wird.	  Zu	  all	  dem	  sei	  angemerkt,	  dass	  Nietzsche	  sowohl	  in	  Bezug	  auf	  seine	  Instinkte	  

als	   auch	   auf	   seine	   Fähigkeiten	   ein	   kontinuierliches	   Upgrade	   vornimmt,	   seine	  

Wohlgeratenheit	   in	   sich	   spielerisch	   trainiert	   und	   ausdifferenziert,	   sodass	   er	   die	  

entsprechende	  Fitness	  und	  Prädisposition	  mitbringt,	  als	  es	  zwischen	  1882	  und	  1885	  zu	  

einer	  erstaunlichen	  Ansammlung	  von	  καιροί	  kommt:	  aus	  ihnen	  gehen	  die	  vier	  Bände	  des	  

Zarathustra	  hervor.	  Nietzsches	  Tatbestandsbeschreibung	  enthält	  auch	  den	  Hinweis	  auf	  

eine	  prophetische	  Gabe,	  ein	  mediumistisches	  Moment,	  wie	  es	   ihm	  durchaus	  aus	  seiner	  

Beschäftigung	  mit	  der	  Antike	  sowie	  mit	  den	  heiligen	  Schriften	  bekannt	  war	  –	  wenngleich	  

er	   es	  doch	   in	   aller	  Vorsicht	   in	  der	   Schwebe	   zwischen	  Metapher	  und	  Erlebtem	  hält.	   Es	  

wird	   jedoch	   durchaus	   seine	   Inklination	   zu	   einer	  mystischen	  Komponente	   deutlich,	   an	  

die	   auch	  Begriffe	  wie	   der	   „Doppelgänger“	   oder	   der	   „Schatten“	   anklingen;	   und	   die	   ihn,	  

wie	   einige	   Indizien	   im	   1.	   Kapitel	   gezeigt	   haben,	   schon	   seit	   der	   Kindheit	   auszeichnete.	  

Eine	  solche	  Ausnahme-‐Begabung	  mochte	  im	  19.	  Jahrhundert	  stigmatisiert	  haben,	  im	  20.	  

und	  21.	  fällt	  sie	  eher	  schon	  unter	  die	  wissenschaftliche	  Inquisition.	  Trotzdem	  ist	  dieses	  

Phänomen	   da,	   trotzdem	   wurde	   der	   „tanzende	   Stern“	   Zarathustra	   aus	   dem	   Chaos	  

geschaffen,	   und	   mit	   ihm	   ein	   höherer	   Ordnungszustand,	   als	   es	   eine	   lange	   Reihe	   von	  

Dichtern	  und	  Philosophen	  vor	  und	  nach	  ihm	  vermochte.	  	  „Es	  giebt	  keine	  Weisheit,	  keine	  

Seelen-‐Erforschung,	  keine	  Kunst	  zu	  reden	  vor	  Zarathustra;	  das	  Nächste,	  das	  Alltäglichste	  

redet	  hier	  von	  unerhörten	  Dingen.	  [..]	  Die	  mächtigste	  Kraft	  zum	  Gleichniss,	  die	  bisher	  da	  

war,	  ist	  arm	  und	  Spielerei	  gegen	  diese	  Rückkehr	  der	  Sprache	  zur	  Natur	  der	  Bildlichkeit.	  

–	  “559	  Es	  ist	  Nietzsches	  Weisheits-‐Instinkt,	  hier	  in	  seiner	  rhetorischen	  wie	  künstlerischen	  

Ausformung,	   der	   ihn	   ermächtigt	   in	   Bildern	   zu	   reden	   –	   und	   vordem	   das	   Gesehene,	  

vielleicht	   auch	   das	   zweite	   Gesicht,	   in	   Sprachbilder	   wandeln	   zu	   können.	   Der	   „Typus	  

Zarathustra“	   ist	   für	   Nietzsche	   in	   seinem	   Halkyonismus,	   seiner	   Leichtfüßigkeit,	   seiner	  

Bosheit,	  seinem	  Übermut,	  seinem	  Gütigen,	  seinem	  Ausloten	  des	  Entgegengesetzten	  „die	  	  

h ö c h s t e 	   A r t 	   a l l e s 	   S e i e n d e n “ 	  und	  mithin	  übermenschlich,	  er	   ist	  aus	  einem	  

„Überfluss	  von	  Kraft	  heraus	  gethan“:	  „Mein	  Begriff	  „dionysisch“	  wurde	  hier	  	  h ö c h s t e 	  

T h a t “ . 560	  	  Was	  hier	  für	  den	  Protagonisten	  selbst	  gilt,	  gilt	   in	  übertragenem	  Sinn	  auch	  

für	  die	  Form	  des	  dichterischen	  Werks,	   für	  den	  musikalischen	  Rhythmus	  sowie	   für	  das	  

„psychologische	  Problem“	  des	  Zarathustra:	  „wie	  der,	  welcher	  in	  einem	  unerhörten	  Grade	  

Nein	  sagt,	  Nein	   	   t h u t , 	   zu	   	  Allem,	  wozu	  man	  bisher	   Ja	   sagte,	   trotzdem	  der	  Gegensatz	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
559	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  343,	  344	  
560	  ebd.,	  p.	  343,	  344	  



	   I I . 	   D E R 	   I N S T I N K T 	   A L S 	   M I S S I O N 	  

	  

154	  

eines	   neinsagenden	   Geistes	   sein	   kann;	   wie	   der	   das	   Schwerste	   von	   Schicksal,	   ein	  

Verhängnis	   von	   Aufgabe	   tragende	   Geist	   trotzdem	   der	   leichteste	   und	   jenseitigste	   sein	  

kann	   –	   Zarathustra	   ist	   ein	   Tänzer	   -‐;	   	   wie	   der,	   welcher	   die	   härteste,	   die	   furchtbarste	  

Einsicht	   in	   die	   Realität	   hat,	   welcher	   den	   „abgründlichsten	   Gedanken“	   gedacht	   hat,	  

trotzdem	   darin	   keinen	   Einwand	   gegen	   das	   Dasein,	   selbst	   nicht	   gegen	   dessen	   ewige	  

Wiederkunft	   findet,	   -‐	   	   vielmehr	   einen	  Grund	  noch	  hinzu,	  das	   ewige	   Ja	   zu	   allen	  Dingen	  	  

s e l b s t 	   z u 	   s e i n , 	   „das	   ungeheure	   unbegrenzte	   Ja-‐	   und	   Amen-‐sagen“.	   .	   .	   „In	   alle	  

Abgründe	   trage	   ich	   noch	   mein	   segnendes	   Jasagen“	   . . . A b e r 	   d a s 	   i s t 	   d e r 	  

B e g r i f f 	   d e s 	   D i o n y s o s 	   n o c h 	   e i n m a l . “ 561	  

	  

Ist	   Zarathustra	   die	   zum	  Propheten	   gewordene	   coincidentia	  oppositorum,	   entspringt	   er	  

direkt	   einem	   „gegensatzlosen	   Urgrund“562?	   Viel	   eher	   schon	   entspringt	   er	   geradewegs	  

der	  Realität,	  die	  alle	  Gegensätze	  in	  sich	  birgt,	  die	  seine	  „umfänglichste	  Seele“563	  ermisst.	  

Diese	   Einsicht,	   trotz	   resoluter	   Neins	   zu	   Gewohntem,564 	  trotz	   des	   verhängnisvollen	  

Auftuns	  des	  Abgrunds	  sich	  den	  weiten,	  kontuitiven	  Blick	  des	  Heraklit	  zu	  wahren,	  der	  auf	  

allen	   Ebenen	   den	   Wettstreit	   jenseits	   moralischer	   Ordnungen	   sieht,	   und	   dabei	   den	  

irdischen	   Tanz	   in	   Leichtigkeit	   fortzuführen,	   indem	   das	   eigene	   Ja,	   die	   eigene	   Segnung	  

über	  allem	   liegt,	  man	  selbst	  dieses	   Ja	   ist,	  wird	   zum	  höchsten	  Ausdruck	   für	  den	  Willen	  

zum	  Leben.	  Das	  zu	  werden,	  darin	  liegt	  persönliche	  Macht.	  So	  zu	  agieren	  macht	  resilient.	  

Darauf	  vertrauen	  zu	  können,	  dass	  die	  mythische	  Zerstückelung	  des	  Dionysos	  nur	  eine	  

temporäre	  Angelegenheit	  im	  Weltspiel	  ist,	  der	  die	  Ganzheit	  folgt,	  das	  gewährleistet	  der	  

Instinkt,	  der	   in	  Zarathustra	  wie	   in	  Nietzsches	  Dionysos	  die	  große	  Gesundheit	  entfaltet.	  

Das	   Dekadente	   hingegen	   soll	   untergehen,	   sogar	   vernichtet	   werden.	   Zur	   dionysischen	  

Natur	   gehört	   auch	   die	   Härte:	   „Der	   Imperativ	   „werdet	   hart!“,	   die	   unterste	   Gewissheit	  

darüber,	   	   d a s s 	   a l l e 	   S c h a f f e n d e n 	   h a r t 	   s i n d , 	   ist	   das	   eigentliche	  

Abzeichen	  einer	  dionysischen	  Natur.	   –“565	  Der,	   zu	  dem	  des	   „Übermenschen	  Schönheit“	  

als	  Schatten	  kam,	  bedarf	  des	  Hammers,	  um	  ihn	  aus	  dem	  Stein	  zu	  schlagen.566	  

	  

Die	  Aufgabe,	  deren	  sich	  Nietzsche	  in	  Jenseits	  von	  Gut	  und	  Böse	  stellt,	  ist	  die	  „Umwerthung	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
561	  ebd.,	  p.	  344,	  345	  
562	  vgl.	  Winkler,	  Norbert	  (2001):	  Nikolaus	  von	  Kues,	  p.	  54	  
563	  vgl.	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  261	  
564	  Man	  erinnere	  hierzu	  Franziska	  Nietzsches	  Bedenken,	  dass	  ihr	  Sohn	  sich	  über	  alle	  Dinge	  seinen	  eigenen	  
Kopf	  	  mache	  und	  immer	  anders	  handle	  alle	  als	  seine	  Mitschüler;	  er	  übt	  früh	  das	  Nein-‐Tun	  ein.	  Vgl.	  Kap.	  1.2	  
565	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  349	  
566	  vgl.	  ebd.,	  p.	  349	  
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der	   bisherigen	   Werte	   selbst,	   der	   grosse	   Krieg“567,	   wozu	   er	   allerdings	   kein	   Heer	   an	  

Soldaten	  findet,	  mithin	  Gelehrte,	  die	  ihm	  dabei	  Unterstützung	  hätten	  zukommen	  lassen.	  

Aber	   Nietzsche	   versteht	   sich	   immerhin	   seit	   jenen	   Nachstellungen	   von	  

Kriegsgeschehnissen	  auf	  der	  Krim	  in	  seiner	  Kindheit	  auf	  die	  strategische	  Kunst.	  So	  wagt	  

er	  eine	   	  „ K r i t i k 	   d e r 	   M o d e r n i t ä t “ , 	  er	  greift	  die	  „Objektivität“	  der	  modernen	  

Wissenschaften	   an,	   dazu	   die	   modernen	   Künste	   und	   die	   Politik,	   und	   stellt	   ihnen	   den	  

vornehmen	  Typus	  und	  dessen	  Ausbildung,	  die	   	  „ S c h u l e 	   d e s 	   g e n t i l h o m m e “ 	  

gegenüber.568	  Auch	  pflegt	  er	  in	  Jenseits	  von	  Gut	  und	  Böse	  die	  „gleiche	  	  w i l l k ü r l i c h e 	  

Abkehr“ 569 	  von	   denjenen	   Instinkten,	   welche	   auch	   Zarathustra	   widerstrebten:	   er	  

distanziert	   sich	   von	   den	   Tugenden	   und	   Instinkten	   der	   Sklaven-‐	   und	   Mitleidsmoral.	  

Diesen	  diametral	  gegenüber	  positioniert	  er	  das	   lebenssteigernde	  Instinktspektrum	  der	  

aristokratischen	   Moral,	   die	   dem	   Vornehmen,	   dem	   gentilhomme	   zukommt.	   Diese	  

distinguierten	  Instinkte	  speisen	  als	  Quelle	  vor	  allem	  ihn:	  den	  –	  vornehmen	  -‐	  Willen	  zur	  

Macht,	  der	  zugleich	  der	  Wille	  zum	  Leben	  ist.	  Gleichzeitig	  zeigt	  sich	  auch,	  wie	  Nietzsches	  

persönliches	  „königliches“	  Vorrecht	  –	  des	  royalen	  Ehrentages	  seiner	  Geburt	  ebenso	  wie	  

seines	   freien	   Denkens	   und	   wohlgeratenen	   Handelns	   –	   sich	   im	   großen	   Spiegel	   der	  

Aristokratie	  des	  Geistes	  und	  der	  „Leibes-‐Aristokratie“	  570	  reflektiert.	  

	  

Weitere	  drei	  Vorarbeiten	   für	  die	  Umwertung	  aller	  Werte	   finden	   sich	   in	  der	  Genealogie	  

der	  Moral.	  Von	  ihnen	  sagt	  Nietzsche,	  sie	  sei	  „in	  Hinsicht	  auf	  Ausdruck,	  Absicht	  und	  Kunst	  

der	  Überraschung,	  das	  Unheimlichste,	  was	  bisher	  geschrieben	  worden	  ist.“571	  Die	  erste	  

handelt	   von	   der	   „Geburt	   des	   Christentums	   aus	   dem	   Geiste	   des	   Ressentiments“	   und	  

wendet	   sich	   gegen	   die	   décadence-‐Instinkte,	   die	   zweite	   von	   der	   „Psychologie	   des	  	  

G e w i s s e n s “ und	   deckt	   dessen	   „Instinkt	   der	   Grausamkeit“	   auf,	   die	   dritte	   zeigt	   die	  

„ungeheure	   	  M a c h t 	   des	   asketischen	   Ideals“	   auf,	   dem	  nun	  das	   	   „ G e g e n -‐ I d e a l “ 	  

Zarathustra,	  mithin	   dasjene	   der	   vornehmen	   Instinkte,	   gegenübertritt.572	  Letztlich	   lässt	  

jeder	   Typus,	   jede	   Moral	   den	   dahinterliegenden	   Instinkt	   erkennen	   –	   weshalb	   für	   eine	  

Umwertung	   der	  Werte	   bei	   den	   Instinkten	   anzusetzen	   ist:	   bei	   deren	   Ausbildung,	   deren	  

Neu-‐Ausrichtung	  und	  vordem:	  deren	  Gesundung.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
567	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  252	  	  
568	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  350,	  351	  
569	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  351	  
570	  vgl.	  KSA	  11,	  NF,	  p.	  49	  
571	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  352	  
572	  ebd.,	  p.	  352,	  353	  
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Die	  Götzendämmerung	  hält	  gleich	  im	  Titel	  den	  bereits	  umgewerteten	  Wert:	  Was	  bislang	  

Wahrheit	   hieß,	   ist	   für	   Nietzsche	   ein	  Götze.	   Es	  werden	   darin	   die	   	   „ e w i g e n 	   Götzen“	  

ebenso	   entlarvt	   wie	   die	   „„modernen	   Ideen““. 573 	  Dafür	   ist	   mit	   reicher	   Ernte	   von	  

Nietzsches	  Wahrheiten	  zu	  rechnen	  –	  solche,	  für	  die	  er	  sich	  entschieden	  hat.	  Nietzsche	  ist	  

virtuos	  in	  seinen	  Entscheidungen:	  „Ich	  erst	  habe	  den	  Maassstab	  für	  „Wahrheiten“	  in	  der	  

Hand,	   ich	   k a n n 	   erst	   entscheiden.	   Wie	   als	   ob	   in	   mir	   ein	   z w e i t e s 	  

B e w u s s t s e i n 	   gewachsen	   wäre,	   wie	   als	   ob	   sich	   in	   mir	   „der	   Wille“	   ein	   Licht	  

angezündet	  hätte	  über	  die	  	  s c h i e f e 	  Bahn,	  auf	  der	  er	  bisher	  abwärts	  lief“–	  auf	  der	  die	  

einst	   gesunden	   Instinkte	   in	   jene	   der	   Herdenmoral	   umgezüchtet	   wurden. 574 	  Die	  

Betonung	  eines	  zweiten	  Bewusstseins	  mag	  hier	  ein	  weiteres	  Indiz	  dafür	  sein,	  dass	  hier	  

eine	  spezielle	  Form	  des	  Instinkts,	  die	  sowohl	  kontuitive	  als	  auch	  	  unmittelbar	  erfassende	  

und	   richtungsweisende	   Qualitäten	   aufweist,	   angesprochen	   ist.	   Nietzsche	   stellt	   in	   der	  

Götzendämmerung	   sowohl	  die	  Deprogrammierung	  bisheriger	  Wahrheiten	  vor	   als	   auch	  

ein	  neues	  Programm	   für	  den	   „Weg	   	  a u f w ä r t s “ : 	  Er	   ist	   jetzt	   in	   seinem	  Element	  als	  	  

„ f r o h e r 	   B o t s c h a f t e r “ 	  neuer	  Aufgaben	  und	  Wege	  der	  Kultur.575	  	  

	  

Seinen	  Fall	  Wagner	  besprechend	  –	  überhaupt	   fällt	  auf,	  dass	  weite	  Teile	  des	  Ecce	  Homo	  

heute	   wie	   ein	   Exklusiv-‐Interview	  mit	   dem	   Philosophen	   klingen,	   der	   sein	  Werk	   frisch	  

überdenkt	   -‐	   	   beklagt	   Nietzsche	   eingangs,	   das	   die	   Musik	   um	   ihren	   „weltverklärenden,	  

jasagenden	  Charakter	  gebracht	  worden	  ist,	  	  -‐	  dass	  sie	  décadence-‐Musik	  und	  nicht	  mehr	  

die	  Flöte	  des	  Dionysos	  ist	  .	  .	  .	  “576.	  Kündigt	  er	  hier	  subliminal	  den	  Tod	  der	  Wagnerschen	  

Musik	   an,	   bedarf	   jene	   Flöte	   neuer	   Musiker	   mit	   gesunden	   dionysischen	   Instinkten?	  

Nietzsche	  steht	  offenbar	  nicht	  nur	  mit	  dem	  Schicksal	  von	  Göttern	  in	  Resonanz,	  sondern	  

auch	  mit	  dem	  der	  Musik.	  Hier	  jedoch	  fährt	  der	  „alte	  Artillerist“	  sein	  Geschütz	  nicht	  gegen	  

Wagner	  auf,	  sondern	  gegen	  die	  immer	  „träger	  und	  instinktärmer,	  immer	  	  e h r l i c h e r 	  	  

werdende	   deutsche	   Nation“,	   ihre	   „Selbstlosigkeit“,	   ihren	   indifferenten	   Gaumen,	   „der	  

Alles	  schmackhaft	  findet“,	  ihren	  Mangel	  an	  Weitblick	  	  „für	  den	  Gang,	  für	  die	  Werthe	  der	  

Cultur“,	   ihre	   „sittliche	   Weltordnung“,	   ihren	   Antisemitismus:	   	   „ A l l e 	   g r o s s e n 	  

C u l t u r – V e r b r e c h e n 	   v o n 	   v i e r 	   J a h r h u n d e r t e n 	   h a b e n 	   s i e 	   a u f 	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
573	  ebd.,	  p.	  354	  
574	  ebd.,	  p.	  355	  
575	  ebd.	  
576	  ebd.,	  p.	  357	  
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d e m 	   G e w i s s e n ! . . . 	  Und	  immer	  aus	  dem	  gleichen	  Grunde,	  aus	  ihrer	  innerlichsten	  	  

F	  e	  i	  g	  h	  e	  i	  t	  	   	  vor	  der	  Realität,	  die	  auch	  die	  Feigheit	  vor	  der	  Wahrheit	  ist,	  aus	  ihrer	  bei	  

ihnen	  Instinkt	  gewordnen	  Unwahrhaftigkeit,	  aus	  „Idealismus“.	  .	  .“577	  Nietzsche	  ortet	  den	  

Sieg	   der	   	   „ N i e d e r g a n g s – W e r t h e “ 	   über	   die	   vornehmen	   Werte	   nach	   der	  

Renaissance;	   	   statt	   die	   Ernte	   letzterer	   einzufahren,	   die	   bereits	   neue	   Instinkte	   prägte,	  

gelang	  Luther	  die	  Re-‐Etablierung	  des	  Christentums	  und	  damit	   die	   	   „ V e r n e i n u n g 	  

d e s 	   W i l l e n s 	   z u m 	   L e b e n ! . . . “ 578	  	   Des	   weiteren	   kritisiert	   Nietzsche	   die	   von	  

Deutschland	   ausgehende	   Verweigerung	   der	   europäischen	   Einheit	   und	   die	  	  

„ c u l t u r w i d r i g s t e 	  Krankheit	   und	  Unvernunft,	   die	   es	   giebt,	   den	  Nationalismus“;	  

dazu	   auch	   die	   schlechte	   Luft	   der	   deutschen	   Philosophie,	   ihren	   deutschen	   Geist:	   „ich	  

athme	  schwer	  in	  der	  Nähe	  dieser	  Instinkt	  gewordnen	  Unsauberkeit	  in	  psychologicis,	  die	  

jedes	  Wort,	  jede	  Miene	  eines	  Deutschen	  verräth.“579	  Alles	  	  „ T i e f e “ 	  ist	  beim	  Deutschen	  

„Instinkt-‐Unsauberkeit“,	  weil	  man	  über	  sich	  „nicht	   im	  Klaren“	  sein	  will.580	  Der	  Herden-‐

Mensch,	  auch	  der	  Herdenintellektuelle,	  nimmt	  es	  nicht	  so	  genau	  mit	  sich.	  

	  

Deutlich	   ist	   bei	   dieser	   von	   Nietzsche	   aufgefahrenen	   Artillerie	   auf	   die	   eigentlichen	  

Kontrahenten	  zu	  schließen,	  die	  hier	  einander	  gegenüberstehen:	  der	  Herdeninstinkt	  und	  

der	   vornehme	   Instinkt.	   Sowie:	   Deutschland,	   auch	   das	   Christentum	   und	   Nietzsche.	   Der	  

Herdeninstinkt	   verfügt	   über	   die	   Machtmittel	   der	   breiten	   Masse	   samt	   ihrer	  

Manipulatoren,	   die	   jedoch	   auf	   unterschiedliche	   Weise	   décandence-‐Werte	   zeitigen.	  

Nietzsches	  philosophische	  Aufrüstung	  der	  Superlative	  hingegen,	  die	  er	  den	  vornehmen	  

Instinkten	  und	  der	  verantwortungsvollen	  Entfaltung	  des	  Individuums	  zukommen	  lässt,	  	  

scheint	   für	   die	   Augen	   der	   Menge	   –	   hier	   der	   Deutschen	   -‐	   Tarnkappen	   zu	   tragen:	   Die	  

Wahrnehmung	   seiner	   Schriften,	   die	   wesentlich	   zur	   Ausbildung	   vornehmer	   Instinkte	  

anregen,	   ja	  dazu	   auffordern,	  wird	   von	  den	  Gelehrten,	   einflussreichen	  Persönlichkeiten	  

sowie	  dem	  potentiellen	  Publikum	  schlichtweg	  ausgeblendet.	  Nietzsches	   feine	   Instinkte	  

spüren	  den	  trüben	  Gegenwind	  umso	  stärker:	  	  

„Wenn	  ich	  mir	  eine	  Art	  Mensch	  ausdenke,	  die	  allen	  meinen	  Instinkten	  zuwiderläuft,	  so	  

wird	   immer	   ein	   Deutscher	   daraus.	   Das	   Erste,	   worauf	   hin	   ich	   mir	   einen	   Menschen	  	  

„nierenprüfe“,	   ist,	   ob	   er	   ein	   Gefühl	   für	   Distanz	   im	   Leibe	   hat,	   ob	   er	   überall	   Rang,	   Grad,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
577	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  357	  -‐	  359	  
578	  ebd.,	  p.	  359	  
579	  ebd.,	  p.	  360,	  361	  
580	  ebd.,	  p.	  361	  
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Ordnung	   zwischen	  Mensch	  und	  Mensch	   sieht,	   ob	   er	   	   d i s t i n g u i e r t : 	   damit	   ist	  man	  

gentilhomme;	  in	  jedem	  andren	  Fall	  gehört	  man	  rettungslos	  unter	  den	  weitherzigen,	  	  ach!	  

so	  gutmüthigen	  Begriff	  der	  canaille.“581	  

Hier	  zeigen	  sich	  die	  Instinkte	  nun	  am	  weitesten	  in	  ihrem	  Takt,	  ihrem	  Geschmack,	  ihrer	  

Intelligenz	  getrennt.	  Die	  Deutschen	  stehen	  de	   facto	  am	  anderen	  Ende	  der	  Skala,	  die	   in	  

seiner	   Vornehmheit	   und	   Gesundheit	   der	   Instinkte	   der	   Wohlgeratene	   anführt;	   für	  

Nietzsche	   stellt	   Deutschland	   kein	   Vaterland	   dar.	   Dass	   er	   sichtlich	   allein	   dasteht	   mit	  

seinem	   hehren	   Anforderungskatalog	   an	   das	   menschliche	   Instinkt-‐Interieur	   erschließt	  

sich	   aus	   dem,	   was	   ihm	   widerfahren	   ist.	   Allein	   ein	   Däne	   war	   es,	   Georg	   Brandes,	   der	  

„genug	   Feinheit	   des	   Instinkts	   	   u n d 	   M u t h 	   hatte“,	   Nietzsches	   Namen	   „gegen	   das	  

absurde	  Stillschweigen	  zu	  vertheidigen“.	  Und	  doch	  setzt	  er	  instinktsicher	  zum	  Parieren	  

dieses	  Angriffs	  auf	   sein	  Thymos-‐Zentrum	  an:	   „Ich	  selber	  habe	  nie	  an	  Alledem	  gelitten;	  

das	   	   N o t h w e n d i g e 	   verletzt	  mich	   nicht;	   amor	   fati	   ist	  meine	   innerste	   Natur.	   Dies	  

schliesst	  aber	  nicht	  aus,	  dass	  ich	  die	  Ironie	  liebe,	  sogar	  die	  welthistorische	  Ironie.“582	  Auf	  

solchem	  Niveau	  und	  als	  Eingeweihter	  ins	  Geheimnis	  des	  amor	  fati	  gelingt	  nicht	  nur	  die	  

Gesunderhaltung,	   die	   Wiederherstellung,	   ja	   sogar	   die	   weitere	   Stärkung	   seiner	  

thymotischen	  Kräfte,	  sondern	  auch	  eine	  neue	  Befiederung583,	  und	  die	  Beflügelung	  seines	  

Willens	   zum	  Leben	  und	  der	  Darbringung	   seiner	  Erkenntnis.	   Er	   spürt	  wie	   Zarathustra,	  

dass	   zunächst	   nur	   Einzelne	   bereit	   sind	   für	   ihn,	   wenngleich	   er	   vom	   Fatum	   und	   des	  

Menschen	  Möglichkeiten	  spricht.	  	  –	  In	  gewisser	  Weise	  –	  bildlich	  gesprochen	  -‐	  erobert	  er	  

sich	   damit	   die	   Flügel	   der	   Siegesgöttin	   Nike,	   die	   einst	   weithin	   über	   das	  Meer	   sichtbar	  

diejenen	   Reisenden	   grüßte,	   die	   sich	   auf	   den	   gefahrvollen	  Weg	   zu	   den	   Mysterien	   von	  

Samothrake584	  machten.	  -‐	  Nietzsche	  bedarf	  jedweder	  Mobilmachung	  seiner	  Gesundheit,	  

jeder	  Bündelung	  der	  physischen	  und	  psychischen	  Energie,	  jeder	  levitierenden	  Kraft	  des	  

Geistes,	  zumal	  er	  weiß:	  „ich	  trage	  das	  Schicksal	  der	  Menschheit	  auf	  der	  Schulter.	  –“585	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
581	  ebd.,	  p.	  362	  
582	  ebd.,	  p.	  363	  
583	  vgl.	  Wilamowitz-‐Moellendorf,	  Ulrich	  von	  (1920):	  Platon,	  1.	  Band,	  p.	  468	  
„Damit	  die	  auf	  die	  Erde	  niedergesunkene	  Seele	  wieder	  emporsteigen	  kann,	  müssen	  ihr	  die	  Federn	  wieder	  
wachsen,	  und	  das	  tun	  sie	  durch	  das	  Anschauen	  des	  Schönen“	  –	  erklärt	  dieser	  anhand	  der	  Diotima-‐Rede	  in	  
Platons	   Symposion.	   Analog	   erfährt	   der	   Instinkt	   seine	   Wiederbefiederung	   in	   der	   Antizipation	   der	  
Vollkommenheit,	  die	  er	  in	  seiner	  gesunden	  Form	  darstellt.	  Im	  amor	  fati	  erhebt	  sich	  der	  Instinkt	  über	  das	  
akzidentielle	  Bewusstsein	  hinaus	  und	  sieht	  ein	  in	  die	  Schönheit	  dessen	  was	  ist,	  wozu	  das	  ganze	  Spektrum	  
gehört;	  als	  mystischer	  Instinkt	  steigt	  er	  empor	  und	  hat	  Teil	  an	  den	  Geheimnissen	  einer	  höheren	  Ordnung.	  
584	  vgl.	   zu	  den	  Mysterien	  von	  Samothrake:	  Rubensohn,	  Otto	   (1892):	  Die	  Mysterienheiligtümer	   in	  Eleusis	  
und	  Samothrake,	  p.	  123	  ff.	  
585	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  364	  
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II.7 Warum	  ich	  ein	  Schicksal	  bin.	  Force	  majeure	  gegen	  Décadence-‐Instinkte	  

Wie	  sehr	  Nietzsche	  sein	  Schicksal	  kennt,	  eröffnet	  jene	  berühmte	  Eingangspassage:	  

„Ich	  kenne	  mein	  Loos.	  Es	  wird	  sich	  einmal	  an	  meinen	  Namen	  die	  Erinnerung	  an	  etwas	  

Ungeheures	   anknüpfen,	   -‐	   an	   eine	   Krisis,	   wie	   es	   keine	   auf	   Erden	   gab,	   an	   die	   tiefste	  

Gewissens-‐Collision,	   an	   eine	   Entscheidung	   heraufbeschworen	   	   g e g e n 	   Alles,	   was	   bis	  

dahin	  geglaubt,	  gefordert,	  geheiligt	  worden	  war.	  Ich	  bin	  kein	  Mensch,	  ich	  bin	  Dynamit.“586	  

Nietzsche	   spricht	   hier	   abermals	   als	   Thymotiker,	   als	   einer,	   der	   in	   einem	   dynamischen	  

Bild	  ausspricht,	  was	  er	  ist;	  damit	  auch:	  was	  ihm	  das	  Fatum	  zugeteilt	  hat	  und	  inwiefern	  er	  

selbst	  weltgeschichtliches	  Fatum	  ist.	  Es	  liegt	  keine	  Hybris	  darin,	  es	  ist	  die	  Klarheit	  über	  

sein	   Vermächtnis.	   Auch	   wenn	   die	   „tiefste	   Gewissens-‐Collision“	   den	   Menschen	   erst	  

allmählich	   mit	   dem	   Anheben	   der	   nihilistischen	   Krise	   beschleichen	   wird	   und	   sich	  

sukzessive	   über	   einige	   Generationen	   hinweg	   vollzieht,	   so	   ist	   doch	   der	   Akt	   der	  

Infragestellung	   der	   christlichen	   Werte	   und	   ihrer	   Moral	   durch	   die	   Detonation	   des	  

Sprengsatzes	  Gott	  ist	  tot	   initiiert.	  Dadurch,	  dass	  er	  selbst	  zum	  Dynamit	  wird,	  nimmt	  er	  

zuvor	   auch	   die	   Last,	   das	   Schicksal	   der	  Menschheit	   zu	   tragen,	   auf	   seine	   Schulter	   –	  wie	  

einst	  Christophorus	  den	  Jesus	  als	  heiliges	  Kind,	  der	  wiederum	  die	  Last	  der	  Welt	  trägt.	  Er	  

selbst	  bleibt	  dennoch	   intakt.	   Insofern	  verwundert	   es	   auch	  nicht,	  wenn	  Nietzsches	  Ton	  

weiteren	   Sprengstoff	   enthält:	   	   „ U m w e r t h u n g 	   a l l e r 	   W e r t h e : 	   das	   ist	  meine	  

Formel	  für	  einen	  Akt	  höchster	  Selbstbesinnung	  der	  Menschheit,	  der	   in	  mir	  Fleisch	  und	  

Genie	   geworden	   ist.“587	  Sein	   redlicher	   und	   radikaler	   Umgang	   mit	   sich	   selbst	   und	   mit	  

dem,	   was	   sich	   ihm	   zeigt	   hat	   die	   entsprechenden	   Fähigkeiten	   hochtrainiert,	   die	   dem	  

Instinktwesen	   Nietzsche	   mittels	   seiner	   verfeinerten	   satyrischen	   Wahrnehmung	   die	  

bisherigen	   Lügen-‐Werte	   wittern	   lassen:	   „Mein	   Loos	   will,	   dass	   ich	   der	   erste	  	  

a n s t ä n d i g e 	   Mensch	   sein	   muss,	   dass	   ich	   mich	   gegen	   die	   Verlogenheit	   von	  

Jahrtausenden	   im	   Gegensatz	   weiss	   .	   .	   .	   Ich	   erst	   habe	   die	   Wahrheit	   	   e n t d e c k t , 	  

dadurch	  dass	  ich	  zuerst	  die	  Lüge	  als	  Lüge	  empfand	  -‐	  	  r o c h . . . 	  Mein	  Genie	  ist	  in	  meinen	  

Nüstern	   .	   .	   .	   “588589	  Was	  es	  mit	  dieser	  Aufdeckung	  und	  Aufklärung	  auf	  sich	  hat,	   ist,	  dass	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
586	  ebd.,	  p.	  365	  
587	  ebd.,	  p.	  365	  
588	  ebd.,	  p.	  365,	  366	  
589	  Zumal	  Nietzsche	  immer	  wieder	  auf	  seinen	  verfeinerten	  Geruchssinn	  verweist	  –	  physisch	  wie	  bildlich	  –	  
sei	  auf	  eine	  kurze	  Anekdote	  von	  Humberto	  Maturana	  verwiesen:	  Seine	  Mutter	  stellte	  im	  Krankenhaus	  oft	  
„Geruchsdiagnosen“,	  	  zumal	  Verfallserscheinungen	  –	  in	  diesem	  Fall	  Sterbende	  –	  für	  sie	  anders	  rochen	  als	  
Patienten,	   die	   gute	   Aussichten	   auf	   das	   Überleben	   hatten.	   Die	   Ärzte	   rochen	   hier	   keinen	   Unterschied,	  
dennoch	  konsultierte	  man	  sie.	  In	  genau	  dieser	  Weise	  „riecht“	  Nietzsche	  bildlich	  den	  Verfall,	  das	  Entarten	  



	   I I . 	   D E R 	   I N S T I N K T 	   A L S 	   M I S S I O N 	  

	  

160	  

damit	   alle	   „Machtgebilde	   der	   alten	   Gesellschaft“	   gesprengt	   werden,	   zumal	   sie	   auf	   der	  

Lüge	   ruhen,	   er	   sieht	   Kriege	   heraufkommen:	   „Erst	   von	   mir	   an	   giebt	   es	   auf	   Erden	  	  

g r o ß e 	   P o l i t i k “ . 590	  Wenn	  Nietzsche	  so	  spricht	  –	  wiederum	  aus	  stolzer	  Seele	  –	  so	  

zeigt	  sich	  gleichzeitig,	  wie	  sehr	  er	  sich	  seiner	  geschauten	  und	  „errochenen“	  Wahrheit	  -‐	  

mit	  Zarathustra	  gesprochen:	  der	  Wahrhaftigkeit	  -‐	  verpflichtet	  fühlt,	  und	  gänzlich	  darauf	  

baut,	  dass	  diese	  sich	  durchsetzen	  werde	  und	  ihre	  Proponenten	  findet.	  	  

	  

Im	   21.	   Jahrhundert,	   im	   Zeitalter	   von	   „Fake	   News“,	   „alternativen	   Fakten“591 ,	   dem	  

ausgespähten	   Menschen	   und	   IT-‐basierten	   Filtern	   für	   empfängeroptimierte	  

„Wahrheiten“ 592 	  im	   Mächteringen	   zwischen	   Politik,	   Wirtschaft,	   Medien	   und	  

Geheimdiensten	  mag	  ein	  solcher	  Anspruch	  wie	  der	  Nietzsches	  erfrischend	  authentisch	  

klingen,	   wünschenswert	   aufrichtig,	   jedoch	   fern	   davon,	   systembestimmend	   zu	   sein.	  

Benutzen	   immerhin	   nach	   Nietzsches	   Detonation	   des	   christlichen	   Werteapparates	   die	  

Glücksritter	   wirtschaftlicher,	   wissenschaftlicher,	   politischer	   und	   medialer	   Mächte,	  

kurzum	  die	  obersten	  Eliten,	  die	  Matrix	  des	  einstigen	  Lügen-‐Gewebes,	  um	  nun	  die	  ihren	  

darin	  zu	  platzieren	  und	  über	  die	  Menschheit	  zu	  verhängen	  –	  mit	   immer	  ausgefeilteren	  

Techniken	   der	   Suggestion,	   der	   Manipulation,	   der	   Verführung,	   des	   Aufmerksamkeits-‐

Vampirismus,	   der	  Abhängigkeitsstrukturen.	  Dass	  bereits	   eine	  massenkonditionierende	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
der	   Instinkte	  des	  Menschen,	   sogar	  was	   diese	  Krankheit	  bedingte	  und	  künftig	  bedingen	  kann,	  und	  damit	  
insgesamt	  die	  Bewegung	  der	  décadence.	  Vgl.	  Maturana,	  Humberto	  (1997):	  Was	  ist	  erkennen?,	  p.	  242	  
590	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  366	  
591	  vgl.	   Müller,	   Jan	  Werner,	   Alternative	   Fakten:	  Wahrheit?	  Welche	  Wahrheit?	   in	   Neue	   Züricher	   Zeitung,	  
8.2.2017	   https://www.nzz.ch/feuilleton/fake-‐news-‐wahrheit-‐welche-‐wahrheit-‐ld.144218	   abgerufen	   am	  
20.3.2017	  	  
592	  Interessant	   scheint,	   dass	  Fake	  News,	  alternative	  Fakten	   und	  empfängeroptimierte	  Fakten	   auch	  bereits	  
Thema	  bei	  den	  Wüstenvätern	  der	  ersten	  Hälfte	  des	  ersten	  nachchristlichen	  Jahrtausends	  waren:	  In	  einer	  
Geschichte	  wird	  ein	  Mönch	  vom	  Teufel	   in	  Gestalt	  eines	  anderen	  Mönchs	  veranlasst,	  von	  seinem	  Kellion,	  
den	  er	  nicht	  verlassen	  sollte,	  aufzubrechen	  und	  sich	  mit	  ihm	  auf	  den	  Weg	  	  zum	  Gottesdienst	  ins	  Kloster	  zu	  
begeben.	   Er	  würde	   sich	   sonst	   vom	  Glauben	   entfremden,	  wenn	   er	   nicht	   die	   Kommunion	   empfange.	   Der	  
Mönch	   ist	   dabei	   der	   vom	   Teufel	   ausgespähte	  Mensch,	   der	  weiß,	  mit	   welchen	   Fake	  News,	   die	   in	   seinen	  
Moralkontext	  passen	  –	  hier	  die	  raffinierte	  Entfremdungs-‐„Wahrheit“	  -‐	  er	  verführbar	  ist.	  Das	  ist	  der	  Beginn	  
der	   Geschichte,	   die	   nach	   weiteren	   empfängeroptimierten	   Fake	   News	   und	   auch	   brisanten	   alternativen	  
Fakten	  den	  Asketen	  am	  Ende	  zu	  Fall	  bringt.	  Wesentlich	  ist,	  dass	  der	  Teufel	  selbst	  mit	  seinen	  „Wahrheiten“	  
immer	   die	   Moral	   an	   seiner	   Seite	   hat.	   -‐	   Überhaupt	   inkorporiert	   sich	   der	   Teufel	   in	   dieser	   und	   anderen	  
Geschichten	   einzig	   zu	   dem	  Zweck,	   um	   eine	   Lüge	   inform	   von	  Fake	  News	  zu	   platzieren,	   die	   er	   so	   gewieft	  
maßschneidert,	   dass	   er	   damit	   geradewegs	   an	   die	   Glaubwürdigkeit,	   vor	   allem	   aber	   an	  
die	   	  " m o r a l 	   c o r r e c t n e s s " 	   	  des	   Asketen	   appelliert.	   	  Handelt	   der	   Asket	   dann	   –	   vermeintlich	   -‐	  
moralisch	   korrekt,	   gerät	   er	   zunächst	   kaum	   merklich,	   dann	   aber	   umso	   turbulenter	   in	   den	   Sog	   der	  
Abwärtsspirale	   des	   Verführers	   und	   seines	   Verfalls.	   -‐	   Ein	   Gleichnis	   auch	   für	   unsere	   Zeit?	   -‐	   Enthält	   doch	  
diese	  Weisung	  der	  Väter	  immerhin	  die	  spannende	  transzeitliche	  Botschaft,	   	  w e l c h e 	  News	  	  besonderer	  
Integrität	  des	  Empängers	  bedürfen.	  
Genau	  diese	  Instrumentalisierung	  der	  Moral	  in	  all	  ihren	  Finessen	  –	  die	  letztlich	  zum	  Verfall	  der	  gesunden	  
Instinkte	  und	  zum	  Abfall	  von	  Aufgaben	  und	  Höherentwicklung	  führt	  –	  deckt	  Nietzsche	  genealogisch	  wie	  
individuell	  auf.	  	  Vgl.	  Apophthegmata	  Patrum	  (2003),	  p.	  390	  -‐	  395	  	  
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Politik	   und	   wirtschaftliche	   Interessen	   des	   frühen	   20.	   Jahrhunderts	   Nietzsches	  

Philosophie	   in	   ihr	   Gegenteil	   verkehrt,	   sie	   umgewertet	   und	   zudem	   instrumentalisiert	  

haben,	  hat	  die	  Geschichte	  gezeigt.	  Welches	  neue	  Missverständnis,	  neue	  Verkehrung	  und	  

neue	  Instrumentalisierung	  	  gerade	  heraufzieht,	  sei	  in	  Kap.	  V.4	  notiert.	  

	  

Hier	   in	   Ecce	   Homo	   schickt	   Nietzsche	   nun	   seine	   schicksalhafte	   Formel	   aus	   dem	  

Zarathustra	  ins	  Rennen:	  	  

„-‐ u n d 	   w e r 	   e i n 	   S c h ö p f e r 	   s e i n 	   w i l l 	   i m 	   G u t e n 	   u n d 	   B ö s e n , 	  

d e r 	   m u s s 	   e i n 	   V e r n i c h t e r 	   e r s t 	   s e i n 	   u n d 	   W e r t h e 	  

z e r b r e c h e n . 	   A l s o 	   g e h ö r t 	   d a s 	   h ö c h s t e 	   B ö s e 	   z u r 	   h ö c h s t e n 	  

G ü t e : 	   d i e s e 	   a b e r 	   i s t 	   d i e 	   s c h ö p f e r i s c h e . “593	  

Dieses	  Vernichten	  ist	  Teil	  des	  Neinsagens	  und	  Neintuns,	  das	  Nietzsche	  immer	  wieder	  ins	  

Treffen	  führt,	  das	  er	  seit	  seiner	  Kindheit	  gepflegt	  hat,	  indem	  er	  sich	  sein	  eigenes	  Denken	  

und	  Handeln	  erfand,	  und	  damit	  mit	  Gewohnheiten	  und	  Wertesystemen	  brach.	  Hingegen	  

bekräftigt	   sein	   Ja-‐sagen	   das	   umfassende	   Annehmen	   dessen	   was	   ist,	   sowie	   den	  

schöpferisch-‐spielerischen	  Umgang	  mit	  diesem.	  Damit	  bleibt	  er	  mit	  seinem	  Ja	  niemals	  in	  

der	  passiven	  Position	  des	  ertragenden	  Rückzugs,	  sondern	  lotet	  als	  Gestalter	  seine	  Macht	  

aus,	   jenseits	   von	   Gut	   und	   Böse	   –	   als	   der	   „erste	   	   I m m o r a l i s t “ 594.	   Nietzsche,	   der	  

seinen	  Zarathustra	   installiert	  und	   inszeniert	  hatte	  als	  das	  Pendent	  zum	  Propheten	  des	  

Zoroastrismus,	  mit	  dem	  die	  Moral,	  das	  Gut	  und	  Böse,	   in	  die	  Welt	  kam,	  schickt	  sich	  an,	  

„die	  Selbstüberwindung	  der	  Moral	  aus	  Wahrhaftigkeit“	  zu	  unternehmen:	  Der	  Immoralist	  

verneint	   zum	   einen	   als	   Typus	   „die	   	   G u t e n , 	   die	   W o h l w o l l e n d e n , 	  

W o h l t ä t i g e n , 	   zum	   andren	   „die	   décadence-‐Moral“,	   die	   	   „ c h r i s t l i c h e 	  

Moral“. 595 	  Weshalb?	   „Die	   Existenz-‐Bedingung	   der	   Guten	   ist	   die	   	   L ü g e -‐ : 	   anders	  

ausgedrückt,	   das	   Nicht-‐sehn-‐	   w o l l e n 	   um	   jeden	   Preis,	   wie	   im	   Grunde	   die	   Realität	  

beschaffen	   ist,	   nämlich	   n i c h t 	   der	   Art,	   um	   jeder	   Zeit	   wohlwollende	   Instinkte	  

herauszufordern,	   noch	   weniger	   der	   Art,	   um	   sich	   ein	   Eingreifen	   von	   kurzsichtigen	  

gutmüthigen	  Händen	  jeder	  Zeit	  gefallen	  zu	  lassen.“596	  Folglich	  sollte	  man	  sich	  sein	  Recht	  

auf	   Tragödie	   nicht	   verwirken	   lassen.	   Denn	   sonst	   bleibt	   das	   Erstarken	   der	   psychisch-‐

physischen	   Resilienz	   und	   Immunkraft	   ebenso	   verwehrt	   wie	   die	   Ausformung	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
593	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  366	  
594	  ebd.	  
595	  ebd.,	  p.	  367,	  368	  
596	  ebd.,	  p.	  368	  
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lebensdienlicher	   Instinkte	  und	  die	  Trophäe	  des	   großen	   Ja.	   Erst	   damit	   kann	  die	   eigene	  

Macht	  ganz	  andere	  Freiheitsräume	  bespielen.	  „Die	  Welt	  ist	  zum	  Glück	  nicht	  auf	  Instinkte	  

hin	   gebaut,	   dass	   gerade	   bloss	   guthmüthiges	   Heerdengethier	   darin	   sein	   enges	   Glück	  

fände“	   merkt	   Nietzsche	   an,	   dem	   das	   Aufgehen	   in	   altruistischem	   Verhalten	   nichts	  

weniger	   bedeutet	   als	   „dem	   Dasein	   seinen	   	   g r o s s e n 	   Charakter	   nehmen“,	   „die	  

Menschheit	  castriren	  und	  auf	  eine	  armselige	  Chineserei	  herunterbringen“.597	  Die	  Guten	  

sind	  ihm	  aus	  diesem	  Grunde	  die	  „ s c h ä d l i c h s t e 	   A r t 	   M e n s c h , 	  weil	  sie	  ebenso	  

auf	   Kosten	   der	   W a h r h e i t 	   als	   auf	   Kosten	   der	   Z u k u n f t 	   ihre	   Existenz	  

durchsetzen.“ 598 	  Folglich	   bleibt	   für	   den	   Ausnahmemenschen,	   den	   Nietzsche	  

philosophisch	   antizipiert	   und	   existentiell	   verkörpert,	   vordergründig	   und	   aus	   der	  

Herdenperspektive	   gesehen	   die	   Rolle	   des	   Bösen.	   Aus	   umfassenderer	   Betrachtung	  

kommt	   ihm	   die	   Rolle	   des	   Jenseitigen	   der	   Moral	   zu,	   er	   ist	   übermenschlicher	   und	  

realitätsverpflichteter	   in	  Relation	  zu	  den	  Guten.	  So	  will	  es	  auch	  Zarathustra	  als	  Lehrer	  

und	   Bildner	   des	  Menschen:	   „diese	   Art	  Mensch,	   die	   er	   concipirt,	   concipirt	   die	   Realität,	  	  

w i e 	   s i e 	   i s t : 	  sie	  ist	  stark	  genug	  dazu	  -‐,	  sie	  ist	  ihr	  nicht	  entfremdet,	  entrückt,	  sie	  ist	  	  

s i e 	   s e l b s t , 	   sie	   hat	   all	   deren	   Furchtbares	   und	   Fragwürdiges	   auch	   noch	   in	   sich,	  	  

d a m i t 	   e r s t 	   k a n n 	   d e r 	   M e n s c h 	   G r ö s s e 	   h a b e n . . . “ 599	  Das	   bedeutet:	  

Der	  Übermensch	  hat	  und	  pflegt	  den	  Instinkt,	  die	  Sinne	  für	  die	  Realität.	  Er	  nutzt	  auch	  sein	  

tierisches	  Erbe	   -‐	  und	  ebenso	  seine	  suprainstinktiven	  Überlebensstrategien600,	  und	  dazu:	  

seine	  suprainstinktiven	  Impulse	  zum	  Mehr-‐leben.	  Er	  lässt	  sich	  nicht	  von	  der	  „Circe	  der	  

Menschheit“,	  der	  Moral,	  einholen,	  auch	  wenn	  die	  Menschheit	   in	  ihrem	  Bannkreis	  steht,	  

den	  Nietzsche	  wie	  folgt	  in	  seinem	  Unwesen	  beschreibt:	  

Dass	   man	   die	   allerersten	   Instinkte	   des	   Leben<s>	   verachten	   lehrte;	   dass	   man	   eine	  

„Seele“,	   einen	   „Geist“	   	   e r l o g , 	   um	  den	   Leib	   zu	   Schanden	   zu	  machen;	   dass	  man	   in	   der	  

Voraussetzung	   des	   Lebens,	   in	   der	   Geschlechtlichkeit,	   etwas	   Unreines	   empfinden	   lehrt;	  

dass	  man	  in	  der	  tiefsten	  Nothwendigkeit	  zum	  Gedeihen,	  in	  der	  	  s t r e n g e n 	  Selbstsucht	  

(-‐	  das	  Wort	  schon	   ist	  verleumderisch!	   -‐)	  das	  böse	  Princip	  sucht;	  dass	  man	  umgekehrt	   in	  

dem	   typischen	   Abzeichen	   des	   Niedergangs	   und	   der	   Instinkt-‐Widersprüchlichkeit,	   im	  

„Selbstlosen“,	   im	   Verlust	   an	   Schwergeweicht,	   in	   der	   „Entpersönlichung“	   und	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
597	  ebd.,	  p.	  369	  
598	  ebd.	  
599	  ebd.,	  370	  
600	  vgl.	  Damasio,	  Antonio	  (2015):	  Descartes’	  Irrtum,	  p.	  173,	  174	  
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„Nächstenliebe“	   (-‐	   Nächsten	   s u c h t ! )	   den	   	   h ö h e r e n 	   Werth,	   was	   sage	   ich!	   den	  	  

W e r t h 	   a n 	   s i c h 	  sieht!“601	  

Nietzsche	  deckt	  also	  auf,	  wie	  umfassend	  hier	  der	  Angriff	  auf	  die	  gesunden	  Instinkte	  des	  

Menschen	  vollzogen	  wird,	  wie	  mit	  der	  Moral	  eine	  Umwertung	  ins	  Lebensfeindliche	  sich	  

vollzieht:	  wie	   jeder	   Ausdruck	   des	   natürlichen	   Lebens,	   der	   natürlichen	   Instinkte	   in	   ihr	  

Gegenteil	   verkehrt	   und	   abgewertet	   wurde,	   wie	   umgekehrt	   Niedergangszeichen,	   der	  

gezähmte	   und	   geschwächte	   Mensch	   hochgewertet	   wurden,	   wie	   hier	   von	   décadents	  

Rache	  am	  Leben	  genommen	  wurde.	  Peter	  Sloterdijk	  hat	   in	   seinem	  Werk	  Zorn	  und	  Zeit	  

ausführlich	   dargelegt,	   inwieweit	   Rache	   immer	   schon	   den	   zurückbehaltenen,	  

aufbewahrten	  Zorn	  darstellt.602	  Der	  Zorn	  ist	  jener	  thymotische	  Affekt,	  der	  bei	  Angriffen	  

auf	  den	  Stolz	  unmittelbar	  sich	  als	  repulsive	  Kraft	  entladen	  sollte,	  tut	  er	  dies	  nicht,	  stauen	  

sich	   Ressentiment	   und	   Rachegefühle	   auf.	   -‐	   Es	   mag	   sich	   also	   in	   obig	   von	   Nietzsche	  

dargestelltem	   natur-‐	   und	   weltentfremdeten	   Staubecken	   der	   Zorn	   der	  

Schlechtweggekommenen,	   vor	   allem	   ihrer	   geistigen	   Führerschaft	   gegen	   die	  

lebenstüchtigeren,	   freieren,	   feineren,	   im	   Flow	   agierenden	   Naturen	   sammeln	   und	   zur	  

„Rachebank“603	  formieren:	   	   denn	   immerhin	   erzeugen	   die	   freieren	   Naturen	   für	   erstere	  

durch	   ihr	   bloßes	   Sein	   wie	   sie	   sind	   bereits	   Unmut	   und	   Kränkung,	   sodass	   Nietzsche	  

gerade	  hierauf	  in	  seiner	  Definition	  der	  Moral	  Bezug	  nimmt:	  	  

„Und	   in	   der	   That,	   das	   ist	   	  m e i n e 	   Einsicht:	   die	   Lehrer,	   die	   Führer	   der	  Menschheit,	  

Theologen	   insgesammt,	  waren	   insgesammt	   auch	   décadents:	   	   d a h e r 	   die	  Umwerthung	  

aller	   Werthe	   ins	   Lebensfeindliche,	   	   d a h e r 	   die	   Moral	   . . . 	   	   	   D e f i n i t i o n 	   d e r 	  

M o r a l : 	  Moral	   –	  die	   Idiosynkrasie	   von	  décadents,	  mit	   der	  Hinterabsicht,	   	   s i c h 	   a m 	  

L e b e n 	  zu	  rächen	  -‐	  	  u n d 	  mit	  Erfolg.	  Ich	  lege	  Werth	  auf	  	  d i e s e 	  Definition.	  –	  “604	  

Dass	   es	   in	   Nietzsches	   Schicksal	   liegt,	   hierüber	   aufzuklären,	   er	   selbst	   diese	   „force	  

majeure“	  ist,	  die	  die	  „Geschichte	  der	  Menschheit	  in	  zwei	  Stücke“	  bricht,	  zumal	  diese	  nach	  

einer	  solchen	  umstürzlerischen	  Aufklärung	  eine	  andere	  sein	  muss	  –	  müsste!	  –	  wird	  hier	  

in	  seiner	  thymotischen	  Präsenz,	  seinem	  unaufgeschobenen,	  aktiven,	  gesunden,	  zuweilen	  

artilleriegestützten	   Zorn	   deutlich. 605 	  Er	   diagnostiziert	   die	   Moral	   als	  	  

„ V a m p y r i s m u s “ , 	   legt	   den	   „Unwerth	   aller	  Werthe“	  bloß;	   der	   oberste	  Werth	  des	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
601	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  372	  
602	  vgl.	  Sloterdijk,	  Peter	  (2006):	  Zorn	  und	  Zeit,	  p.	  134	  
603	  vgl.	  Sloterdijk,	  Peter	  (2006):	  Zorn	  und	  Zeit,	  p.	  110	  ff.	  
604	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  373	  
605	  ebd.,	  p.	  373	  
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Christentums	   ist	   ihm	   „Todfeindschaft	   gegen	   das	   Leben	   in	   eine	   entsetzliche	   Einheit	  

gebracht“. 606 	  An	   dieser	   Stelle	   gilt	   es	   jedoch	   auch	   auf	   die	   Redlichkeit	   Nietzsches	  

gegenüber	  Gott	  als	  Bezugspunkt,	  als	  geschaffenes	  und	  damit	  existierendes	  Wesen607	  zu	  

verweisen	   -‐	   man	   erinnere	   hierzu	   auch	   die	   Parabel	   vom	   „tollen	   Menschen“	   aus	   der	  

Fröhlichen	   Wissenschaft 608 	  –	   was	   Nietzsche	   hier	   allein	   angreift,	   ist	   der	   von	   der	  

Priesterschaft	   und	   anderen	  Moralwächtern	   instrumentalisierte	   Gottesbegriff,	   der	   vom	  

Leben	   abwendet.	   Was	   Jesus	   betrifft,	   so	   findet	   sich	   um	   1880	   eine	   empathische	   wie	  

treffliche	  Bemerkung:	  „Es	  ist	  zu	  bedauern,	  daß	  Jesus	  Christus	  nicht	  länger	  gelebt	  hat,	  er	  

wäre	  vielleicht	  der	  erste	  Renegat	  seiner	  Lehre	  geworden,	  vielleicht	  hätte	  er	  dann	  auch	  

noch	  das	  Lachen	  gelernt	  und	  weniger	  oft	  geweint.“609	  	  An	  anderer	  Stelle	  heißt	  es	  „Jesus	  

war	   ein	   grosser	   Egoist.“610-‐	   Mithin	   rückt	   das	   Ausnahmewesen	   Jesus	   durchaus	   in	   die	  

Nähe	   und	   Verwandtschaft	   jener	   Eigenschaften,	   wie	   sie	   auch	   seinem	   Zarathustra	  

zukommen.	  	  

	  

In	  seinem	  großen	  Finale	  von	  Ecce	  homo	  weist	  Nietzsche	  noch	  einmal	  mit	  allem	  Gewicht	  

darauf	  hin,	  wie	  sehr	  jene	  Dinge,	  „die	  Ernst	  im	  Leben	  verdienen“,	  nämlich	  die	  Wahl	  von	  

„Nahrung,	   Wohnung,	   geistiger	   Diät,	   Krankenbehandlung,	   Reinlichkeit,	   Wetter“	   –	   also,	  

wofür	  man	  den	   Instinkt	   hat	   oder	  wofür	   es	   ihn	   zu	   entwickeln	   und	   zu	   verfeinern	   gilt	   –	  

lediglich	   mit	   einem	   „schauerlichen	   Leichtsinn“	   bedacht	   worden	   sind	   angesichts	   des	  

Schwergewichts	  an	  moralischen	  Begriffen.611	  Letztere	  werden	  verhängt,	  um	  zur	  Abkehr	  

vom	  Leben	  zu	  bewegen:	  „Der	  Begriff	  „Sünde“	  erfunden	  sammt	  dem	  zugehörigen	  Folter-‐

Instrument,	  dem	  Begriff	  „freier	  Wille“,	  um	  die	  Instinkte	  zu	  verwirren,	  um	  das	  Misstrauen	  

gegen	  die	   Instinkte	  zur	  zweiten	  Natur	  zu	  machen!“612	  Hier	  spitzt	  Nietzsche	  den	  Angriff	  

auf	   die	   Integrität	   des	   Instinktwesens	   Mensch	   noch	   einmal	   zu	   und	   klärt	   auf	   über	   die	  

attackierende	  Antagonistin:	  die	  Moral.	  	  

	  

Das	  ist	  das	  Match	  der	  „zwei	  Jahrtausende	  Widernatur“613:	  Moral	  gegen	  Instinkt.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
606	  ebd.,	  p.	  373,	  374	  
607	  vgl.	   KSA	   9,	  NF,	   p.	   635:	   „Die	  Menschen	   haben	  Gott	   geschaffen,	   es	   ist	   kein	   Zweifel:	   sollen	  wir	   deshalb	  
nicht	  an	  ihn	  glauben?“	  
608	  KSA	   3,	   FW,	   p.	   480	   –	   482	   Die	   Parabel	   macht	   eindrucksvoll	   deutlich,	  was	   hier	   alles	   mit	   Gott	   getötet	  
wurde,	  welche	  umgreifende	  Leere	  sich	  ohne	  sein	  lebendiges	  Wesen	  zeitigt.	  
609	  KSA	  9,	  NF,	  p.	  66	  
610	  KSA	  9,	  NF,	  p.	  550	  
611	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  374	  
612	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  374	  
613	  ebd.,	  p.	  313	  
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Genauer:	  Eine	  Moral,	  die	  auf	  décadence-‐Werten	  beruht	  gegen	  den	  jenen	  Instinkt,	  der	  auf	  

lebensförderliche	  Werte	  setzt.	  Wer	  diesem	  Prinzip	  des	  gesunden	  Instinkts	  in	  Nietzsches	  

philosophischem	   Schaffen	   nicht	   die	   entscheidende	   Bedeutung	   beimisst,	   versteht	   nicht	  

oder	  nur	  vage,	  resp.	  ermisst	  nicht	  die	  Dimension,	  was	  es	  bei	  ihm	  auf	  der	  anderen	  Seite	  

mit	  der	  „Widernatur	  und	  Menschenschändung“	  614	  auf	  sich	  hat.	  	  

	  

In	   diesem	  Angriff	   und	  Übergriff	   seitens	   der	  Moral	   auf	   die	   Instinkte	   enthüllt	  Nietzsche	  

deutlich	   die	   Grausamkeit	   aufseiten	   der	   moralischen	   Werte-‐Ansetzer:	   ihr	   Kalkül,	   die	  

natürlichen	   Instinkt-‐Programme	   des	   Einzelnen	   in	   der	   Herde	   zu	   hacken,	   resp.	   den	  

„Sünde“-‐Virus	   einzuschleusen,	   der	   den	   gesunden	   Gesamt-‐Instinkt	   befällt	   und	   zum	  

Ausführen	   fremder	  Programme	  bewegt,	  bis	  das	   so	   infiltrierte	  Wesen	  nicht	  mehr	   seine	  

eigentlichen	  Aufgaben	  erfüllt.	  Diese	  feindliche	  Übernahme	  äußert	  sich	  für	  Nietzsche	  als	  

das	   	   „ G e l o c k t -‐	   werden	   vom	   Schädlichen,	   das	   Seinen-‐Nutzen-‐nicht-‐mehr-‐finden-‐	  

k ö n n e n “ 615 .	   Freilich	   lässt	   sich	   die	   biologisch-‐technische	   Metapher	   auch	  

zurückübersetzen	  in	  jenen	  mythisch-‐magischen	  Bereich,	  der	  über	  die	  Jahrtausende	  zur	  

Auslagerung	  in	  technische	  Errungenschaften	  geführt	  hat	  und	  zudem	  –	  wie	  besonders	  in	  

unserer	  Ära	  ersichtlich	  -‐	  auch	  viele	  der	  einstigen	  Anlagen,	  Fähigkeiten	  und	  Fertigkeiten	  

des	   Menschen	   technisch	   substituiert	   hat.	   Nietzsche	   war	   über	   seine	   philologischen	  

Studien	   noch	   vertraut	   mit	   den	   großen	   Mythen	   und	   Epen,	   ihren	   Zauberinnen,	   ihren	  

Künsten,	   ihren	   Verwandlungsakten.	   Folglich	   schreibt	   er	   diese	   Zauberkunst,	   diesen	  

Schadenszauber,	   diese	   Realitätsverwandlung,	   die	   im	   Menschen	   durch	   die	  

lebensraubenden	  Narkotika	  und	  die	  das	  Bewusstsein	  und	  die	  Instinkte	  manipulierenden	  

Zaubertränke	  heraufgerufen	  wird,	  der	  Kirke616	  Moral	  zu.	  Insofern	  gilt	  der	  abschließende	  

Vernichtungsschlag	  ihr,	  der	  Kirke	  Moral	  und	  ihrer	  Gefolgschaft:	  	  

„Endlich	  –	  es	  ist	  das	  Furchtbarste	  –	  im	  Begriff	  des	  	  g u t e n 	  Menschen	  die	  Partei	  alles	  

Schwachen,	   Kranken,	   Missrathnen,	   An-‐sich-‐selber-‐Leidenden	   genommen,	   alles	   dessen,	  	  

w a s 	   z u 	   G r u n d e 	   g e h n 	   s o l l -‐ ,	   das	   Gesetz	   der	   	   S e l e k t i o n 	   gekreuzt,	   ein	  

Ideal	   aus	   dem	   Widerspruch	   gegen	   den	   stolzen	   und	   wohlgerathenen,	   gegen	   den	  

jasagenden,	   gegen	   den	   zukunftsgewissen,	   zukunftsverbürgenden	   Menschen	   gemacht	   –	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
614	  ebd.	  
615	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  374	  
616	  vgl.	  Der	  kleine	  Pauly.	  Lexikon	  der	  Antike	  (1979),	  Bd.	  3,	  p.	  220	  -‐	  221	  
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dieser	  heisst	  nunmehr	  	  d	  e	  r	  	  	  B	  ö	  s	  e	  .	  .	  .	  	  Und	  das	  Alles	  wurde	  geglaubt	  	  a l s 	   M o r a l ! –

E c r a s e z 	   l ’ i n f â m e ! -‐ -‐ “617	  

Zieht	  hier	  wirklich	  der	  Vernichter	  herauf	  oder	   ist	  es	  vielmehr	  ein	  Befreiungsschlag	   für	  

den	   Menschen	   aus	   den	   Fängen	   der	   Kirke?	   Gegen	   ihre	   Tränke	   und	   ihre	   Übergriffe?	  

Welche	  Gegenmacht,	  welche	   ihm	  eigentümliche	  Macht	  muss	  der	  Mensch	  mobilisieren,	  

um	  nicht	  von	  einer	  so	  mächtigen	  Kirke	  und	  ihrem	  Moralin-‐Viren-‐Trunk	  zombifiziert	  zu	  

werden?	  Worauf	  muss	  er	  sich	  besinnen?	  Was	  muss	  er	  forcieren?	  Wird	  hier	  klar,	  weshalb	  

Nietzsche	  sagt	  „Ich	  habe	  	  a l l e 	  meine	  Galle	  nöthig	  zur	  Wissenschaft“618	  :	  zumal	  es	  gilt,	  

den	  süssen	  Trunk	  geschmacklich	  –	  und	  damit	  ästhetisch	  -‐	  ungenießbar	  zu	  machen	  und	  

die	   Sinne	   zu	   warnen?	   -‐	   Hier	   in	   Ecce	   Homo	   hat	   uns	   Nietzsche	   bereits	   sein	   Antidot	  

offeriert.	   Es	   weist	   die	   Gegenkraft	   und	   -‐Macht	   aus,	   die	   zugleich	   der	   natürlichen	  

Antriebskraft	   des	   Menschen	   wie	   der	   der	   Evolution	   entspricht:	   Diese	   Macht	   ist	   der	  

Instinkt.	   Ihn	   gilt	   es	   durch	   die	   lebensförderliche	   Auswahl	   von	   Nahrung,	   Ort,	   Klima,	  

Erholung,	  Verteidigung	  und	  durch	  die	  	  Ausbildung	  des	  Geschmacks	  zu	  stärken,	  ihn	  gilt	  es	  

zu	   verfeinern	   und	   ihm	   zu	   vertrauen.	   Um	   zu	   werden,	  was	  man	   ist	   und	   um	   gegen	   die	  

Übernahmeangebote	   jedweder	   Moral	   immun	   zu	   sein	   bedarf	   es	   dessen:	   gesunder	  

Instinkte.	  	  	  

	  

Wenn	  also	  Nietzsche	  am	  Ende	  noch	  einmal	  rückfragt:	   „	   -‐	   	  Hat	  man	  mich	  verstanden?	   -‐	  	  

D i o n y s o s 	   g e g e n 	   d e n 	   G e k r e u z i g t e n . . . “ 619,	  so	  gilt	  es	  zu	  begreifen,	   	  was	  

hier	  eigentlich	  verhandelt	  wird,	  wenn	  der	  von	  Satyrn	  begleitete	  Gott620	  der	  Vegetation,	  

der	   Freude,	   der	   Vitalität,	   des	  Weins,	   des	   Geists	   des	   Frühlings,	   des	   Rausches	   und	   der	  

Ekstase,	   als	   Nietzsches	   Gott	   und	   Freund	   in	   seiner	   dionysisch-‐apollinischen	  

Erscheinungsform	   auch	   der	   des	   heiteren	   Herausforderns	   zum	   Über-‐sich-‐hinaus,	   zur	  

Wohlgeratenheit	   und	   zur	   großen	   Gesundheit,	   zum	   heiligen	   Ja-‐sagen	   zum	   Leben,	   nun	  	  

direkt	   dem	   gekreuzigten	   Jesus	   entgegentritt,	   dem	   Symbol	   für	   die	   institutionalisierte	  

Kirche,	   für	   das	   gebotene	   Christentum	   und	   die	   Priesterschaft,	   für	   „exakt	   das,	   wogegen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
617	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  374	  
618	  KSA	  9,	  NF,	  p.	  484	  
619	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  374	  
620	  Ranke-‐Graves	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  der	  junge	  Dionysos	  im	  Mythos	  von	  Hermes	  auch	  zuweilen	  in	  „ein	  
Zicklein	   oder	   einen	   Widder“	   verwandelt	   wurde.	   Mithin	   zeichnen	   Dionysos	   als	   Gott	   und	   Leitfigur	   der	  
Satyrn	  ebenfalls	   tierische	  Attribute	  aus.	  Vgl.:	  Ranke-‐Graves,	  Robert	  von	   (1993):	  Griechische	  Mythologie.	  
Quellen	  und	  Deutung,	  p.	  91	  
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Jesus	  gepredigt	  hat	  –	  und	  wogegen	  er	  seine	  Jünger	  kämpfen	  lehrte“621.	  Dieses	  Arkanum	  –	  

„	   D i o n y s o s 	   g e g e n 	   d e n 	   G e k r e u z i g t e n “ 	   –	   kann	   nun	   entschlüsselt	  

werden.	   Dionysos	   gegen	   den	   Gekreuzigten,	   das	   bedeutet	   decodiert	   und	   als	   Formel	  

dargereicht	  nichts	  weniger	  als:	  	  	  	  	  

I n s t i n k t 	   g e g e n 	   M o r a l 	  .622	  

II.8 Ecce	  Homo?	  

Es	   hat	   sich	   uns	   hier	   erschlossen,	   wie	   grundlegend	   sich	   Nietzsche	   gegen	  

Fremdprogramme	  und	  virale	  Übernahmen	  des	  Menschseins	  durch	  die	  Moral	  wendet,	  er	  

deren	   false	   flag	   enttarnt	   und	   sie	   in	   ihrer	   lebensfeindlichen	   Macht	   offenlegt.	   Sein	  

Anliegen,	   sein	  Fatum	  –	  philosophisch	  wie	   in	   seiner	  großen	   thymotischen	  Agenda	  auch	  

menschheitsgeschichtlich	   –	   ist	   die	   Reprogrammierung	   des	   Menschen	   in	   die	   Unschuld	  

des	  Werdens.	  Ohne	  dem	  Virus	   oder	   dem	  Chip	  der	  Herdenmoral	   im	  Gehirn	   gelingt	   die	  

Einsicht	   in	   die	   Natur	   des	   Menschen,	   samt	   ihrem	   selbst	   weiter	   formbaren	   Leitsystem,	  

dem	  Instinkt.	  Die	  frohe	  Botschaft	  lautet:	  die	  Instinkte	  lassen	  sich	  ausbilden,	  verfeinern,	  

stärken	  durch	  die	  bewusste	  Wahl	  alltäglicher	  Gewohnheiten.	  	  Als	  Bild,	  als	  Vorbild	  und	  als	  

Vorausschein	  bringt	  Nietzsche	  den	  Typus	  des	  Wohlgeratenen	  sowie	  des	  Übermenschen	  

in	  Vorstellung.	  	  

	  

Und	  doch	  stehen	  zu	  Ecce	  Homo	  noch	  einige	  Fragen	  im	  Raum	  –	  vor	  allem	  diese:	  Bei	  all	  der	  

rhetorischen	  Artillerie	  –	  wieweit	  geht	  Nietzsche	  in	  seiner	  Vernichtung	  des	  Dekadenten?	  	  

Ist	   alles,	   wie	   anzunehmen	   ist,	   Bildersprache?	   Dass	   er	   falsch	   verstanden	   und	  

instrumentalisiert	   werden	   konnte,	   hat	   das	   frühe	   20.	   Jahrhundert	   bewiesen.	   Aber	   wie	  

passt	  diese	  armierte	  Militanz	  zu	  dem	  vornehmen	  Philosophen	  der	  er	  war?	  Tatsächlich	  

hatte	  sich	  Nietzsche,	  der	  wusste	  was	  er	  war	  und	  wozu	  imstande,	  für	  seine	  Gegnerschaft	  

die	   obersten	   Werte	   des	   19.	   Jahrhunderts	   in	   Europa	   gewählt.	   Als	   dionysischer	  

Rundreisender	   zwischen	   Italien,	   Frankreich,	   der	   Schweiz	   und	   Deutschland	   war	   er	  

vornehmlich	  auf	   einsamen	  Wegen	  unterwegs.	  Um	  gehört	   zu	  werden,	  um	  die	  Welt	   von	  

seiner	   philosophischen	   Schau	   reden	   zu	   machen,	   auch	   die	   Generationen	   nach	   ihm,	  

musste	   er	   lautstarke	   Botschaften	   und	   Vordergründe	   senden,	   sich	   in	   Sprengsätzen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
621	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  98	  
622	  Der	  gesunde	  Instinkt	  gegen	  die	  Herdenmoral.	  	  
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äußern	   und	   seine	   Feldzüge	   antreten.	   Sein	   spontaner	   Zorn	   –	   ohne	   Rachebank	   –	   galt	  

aufgrund	  seiner	  Analysen	  den	  Übergriffen	  seitens	  der	  Moralherrschaft	  auf	  die	  Natur	  des	  

Menschen	  und	  seine	  Entwicklung,	   er	  brach	  aus	  als	  Weckruf	  und	  Warnung.	  Denn	  nicht	  

nur	  der	  moralabhängige	  Mensch	  ist	  dekadent,	  auch	  der	  moderne;	   letzterer,	  wenn	  auch	  

auf	  andere	  Weise,	  so	  doch,	  wie	  sich	  abzeichnet,	  in	  noch	  weit	  höheren	  Ausmaß.	  Hier	  setzt	  

Nietzsche	  sein	  denkerisches	  Gewicht	  ein,	  um	  ausgerechnet	  ein	  altruistisches	  Angebot	  zu	  

machen	  –	  seine	  Philosophie:	  um	  Unheil	  abzuwenden,	  um	  die	  Gesundheit	  zu	  stärken.	  Er	  

schließt	   von	   seinen	   –	   bewährten	   -‐	   salutogenetischen	   Strategien	   auf	   eine	   gesunde	  

Evolution	   der	   Menschheit,	   denn	   alle	   Philosophie	   erschließt	   sich	   für	   ihn	   aus	   dem	  

Erlebten.	   Jeder	   Einzelne	   steht	   im	   Auftrag	   zu	   werden	   was	   er	   ist	   –	   wie	   auch	   die	  

Gesamtentwicklung	   in	   ihr	   Eigentliches	   –	   und	   nicht	   in	   ein	   von	   einzelnen	   Mächten	  

bestimmtes	   Telos	   –	   finden	   soll.	   Nietzsches	   schicksalhaftes	   Unternehmen,	   sein	   Auftrag	  

zur	   Selbstwerdung	   ist	   wesentlich	   ein	   strategisch	   auf	   allen	   Ebenen	   durchdachter	  

Befreiungsschlag.	  

	  

Und	  doch	  bleibt	  Nietzsches	  wahres	  Denken,	  sein	  wahres	  Wesen	  stets	  verborgen,	  er	   ist	  

jener	   große	  Verborgene,	  wie	   er	   ihn	   in	   seinem	  Genie	  des	  Herzens623	  beschreibt,	   er	   liebt	  

die	   Maske	   –	   wenn	   nicht	   deren	   mehrere.	   Wenn	   er	   hier	   in	   Ecce	   Homo	   sagt,	   Ἰδοὺ ὁ 

ἄνθρωπος,	  so	  ist	  es	  die	  Maske	  des	  weithin	  vernehmbaren	  Moralvernichters	  und	  zugleich	  

die	   des	   Propheten	   und	   Kulturbringers,	   der	   von	   einem	   neuen,	   ursprünglicheren	  

Menschentypus,	   einem	   neuen,	   ursprünglicheren	   Gewahrsein	   und	   Bewusstsein	   kündet.	  	  

Er	   ist	   die	   Kunstfigur,	   das	   philosophische	   Brand	   und	   Trademark,	   das	   er	   hier	   als	  

„Nietzsche“	  herausstellt	  und	  zugleich	   ist	  er:	  vollkommen	  authentisch.	  Er	   lebt	   in	  seinen	  

Schöpfungen,	  er	   ist	  Dionysos,	  Zarathustra,	  der	  Schatten,	  Ariadne	  und	  viele	  mehr,	  er	   ist	  

auch	  Lou,	  Wagner,	  Cosima,	  er	  ist	  alle,	  denen	  er	  seine	  Poesien	  –	  und:	  seine	  Authentizität	  -‐	  

zukommen	  ließ.	  Wenn	  Nietzsche	  seine	  Masken	  mit	  seinem	  Sein	  und	  Schicksal	  auflädt,	  so	  

mag	  das	   idoù	  ho	  ánthropos	   nicht	  notwendiger	  Weise	  unterscheidbar	   sein	   vom	   idoù	  ho	  

prósopon624	  .	  Das	  braucht	  es	  auch	  nicht,	  Mensch	  und	  Maske	  fallen	  in	  eins	  –	  in	  den	  Typus	  

des	  Wohlgeratenen,	   in	  das	  Wesen	  gesunder	   Instinkte,	   in	  den	  Ausnahmemenschen,	  der	  

mit	   Stolz	  auf	   sich	   sieht.	  Wessen	  es	   sich	   zu	  besinnen,	   vor	  allem	  aber,	  was	  es	   in	   sich	   zu	  

evolvieren	  gilt,	  ist	  der	  Instinkt,	  vorzugsweise	  der	  des	  Wohlgeratenen,	  der	  die	  Künste	  des	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
623	  KSA	  5,	  JGB,	  	  p.	  237	  -‐	  239	  
624	  idoù	  ho	  ánthropos	  /	  idoù	  ho	  prósopon:	  Seht,	  da	  ist	  der	  Mensch	  /	  Seht,	  	  da	  ist	  die	  Maske	  
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Erkennenden,	  des	  Schaffenden,	  des	  Liebenden	  in	  sich	  hochhält.	  	  

II.9 Epilog	  zu	  Ecce	  Homo:	  Die	  Anmut	  des	  Werdens	  	  

Zwei	  von	  Leidenschaft	  und	  Sehnsucht	  gezeichnete	  Vorboten	  sind	  es,	  die	  den	  Untertitel	  

zu	  Ecce	  Homo.	  Wie	  man	  wird	  was	  man	  ist	   ankündigen;	   genauer	   zwei	  Briefe	   an	  die	   von	  

Nietzsche	  so	  geliebte	  Lou	  von	  Salomé:	  Einmal,	  im	  Juni	  1882:	  

„Meine	  	  P l ä n e 	  lasse	  ich	  gerne	  im	  Verborgenen;	  Über	  meine	  	  F a c t a 	  mag	  alle	  Welt	  

reden!	  -‐	  Doch	  gab	  die	  Natur	  jedem	  Wesen	  verschiedene	  Vertheidigungswaffen	  –	  und	  Ihnen	  

gab	  sie	   Ihre	  herrliche	  Offenheit	  des	  Wollens.	  Pindar	  sagt	  einmal	   	   „ w e r d e 	  der,	  der	  du	  	  

b i s t ! “625	  

Das	   zweite	  Mal,	   Ende	  August	   1882,	   findet	   sich	   die	   zentrale	  Wendung	   nun	   nicht	  mehr	  

Pindar626	  zitierend,	  sondern	  Lou	  aus	   tiefster	  seelischer	  Verbundenheit	  ansprechend,	   in	  

gesperrten	  Lettern:	  

„Zuletzt,	  meine	  liebe	  Lou,	  die	  alte	  tiefe	  herzliche	  Bitte:	   	  w e r d e n 	   S i e , 	   d i e 	   S i e 	  

s i n d ! 	  Erst	  hat	  man	  Noth,	   sich	  von	  seinen	   	  K e t t e n 	  zu	  emancipiren,	  und	  schließlich	  

muß	  man	  sich	  noch	  von	  dieser	  Emancipation	  	  e m a n c i p i e r e n ! 	  Es	  hat	  Jeder	  von	  uns,	  

wenn	  auch	  in	  sehr	  verschiedener	  Weise	  an	  der	  	  K e t t e n – K r a n k h e i t 	  zu	  laboriren,	  

auch	  nachdem	  er	  die	  Ketten	  zerbrochen	  hat.“627	  

Vierzehn	   Jahre	   zuvor	   hatte	   er	   den	   verkürzten	   Pindar-‐Satz	   auch	   Erwin	   Rohde	  

mitgeteilt;628	  die	  Briefe	  an	  Lou	  zeugen	   jedoch	  nicht	  allein	  von	  einem	  Nietzsche,	  der	  als	  

Liebender	  der	  Geliebten	  etwas	  aus	  seiner	  Sicht	   für	   ihr	  Leben	  Schickliches	  mitteilt,	  das	  

zugleich	   immer	   auch	   von	   philosophischer	   Relevanz	   ist,	   sondern	   es	   mischt	   sich	   jener	  

pädagogische	   Eros	   mit	   ein,	   der	   auch	   den	   Lehrer	   vom	   Zwecke	   des	   Daseins629	  und	   den	  

Lehrer	  des	  Übermenschen	  auszeichnet.	  Hier,	  in	  den	  beiden	  Briefauszügen,	  ist	  beide	  Male	  

das	   individuelle	  Werden	  darauf	  bezogen,	  wer	  man	   ist,	   das	  heißt:	  der	  oder	  die	  man	   ist;	  	  

noch	  ohne	  wie	   und	  was.	  Das	   „wie“	  brauchte	   für	  Lou,	   deren	  blitzenden	  Geist	  Nietzsche	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
625	  KSB	  6,	  p.	  203	  
626	  "Beginne	  zu	  erkennen,	  wer	  du	  bist."	  Pindar	  (2007):	  	  Oden,	  p.	  99	  	  
627	  KSB	  6,	  p.	  247,	  248	  
628	  KSB	  2,	  p.	  247	  	  	  
629	  vgl.	  KSA	  3,	  FW,	  p.	  369	  ff.	  	  	  	  
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genoss	   und	   würdigte,	   deren	   „Regung	   der	   höheren	   Seele“630	  er	   fühlt	   und	   liebt,	   nicht	  

mitgeteilt	   werden,	   das	   „was“	   war	   durch	   ihre	   „herrliche	   Offenheit	   des	  Willens“,	   durch	  

ihren	  Willen	  zum	  Leben,	  wie	  er	  sich	  in	  ihrem	  „Gebet	  an	  das	  Leben“631	  ausdrückt,	  bereits	  

auf	  dem	  Weg.	  	  Lou	  selbst	  verweist	  auf	  die	  an	  sie	  später	  gerichteten	  Worte:	  „Geist?	  Was	  

ist	   mir	   Geist!	  Was	   ist	   mir	   Erkenntniß!	   Ich	   schätze	   nichts	   als	   	   A n t r i e b e – 	   und	   ich	  

möchte	  darauf	  schwören,	  daß	  wir	  darin	  etwas	  Gemeinsames	  haben.“632	  Damit	   ist	  diese	  

von	  innen	  bewegende,	  nicht	  rein	  im	  Intellektuellen	  erschöpfte	  Kraft	  angesprochen,	  jener	  

Drive,	  der	   aus	   Instinkten,	   Affekten	   und	  Willenskraft	   sich	   speist,	   wobei	   Nietzsche	   aber	  

wesentlich	   auf	   eine	   Kongruenz	   der	   grundlegenden	   Instinkte	   anspielen	   dürfte.	   Im	  

zweiten	  Briefausschnitt	  	  kommt	  Lou	  das	  Vorrecht	  zu,	  kongeniale	  Partnerin	  in	  Nietzsches	  

Mission	  zu	  sein,	  auf	  ihre	  eigene	  Weise,	  mithin	  in	  ihrer	  Selbstsucht,	  Selbstzucht,	  und	  doch	  

perichoretisch	  mit	  Nietzsche	  verbunden,	  wobei	  zu	  dieser	  Zeit	  auch	   immer	  Freund	  Rée	  

das	  Verhältnis	  zu	  einer	  Dreifaltigkeit	  ausdehnt.	  Lou	  ist	  für	  Nietzsche	  eine	  willkommene	  

Kettensprengerin:	   Er	   sieht	   ein	   in	   ihrer	   beider	   Schicksale,	   welche	   die	   Erkenntnis	  

offenlegen,	  dass	  die	  Emanzipation	  von	  Werten	  wiederum	  neue	  Ketten	  oder	  gerade	  die	  

Kettung	   an	   die	   Emanzipation	   gebiert.	   Mit	   jener	   Entkettung,	   die	  mit	   dem	   Löschen	   des	  

obersten	   Wertes	   ausgelöst	   wird,	   die,	   wie	   in	   der	   Parabel	   vom	   tollen	   Menschen 633	  

eindrücklich	   in	   Szene	   gesetzt,	   eine	   ungeheure	   Loslösung	   von	   allem	   was	   einst	   daran	  

gebunden	   war	   nach	   sich	   zieht,	   ist	   also	   die	   Gefahr	   keine	   kleine,	   an	   das	   Erkämpfte,	  

nämlich	   an	  das	   entstehende	  Vakuum,	   an	  den	  Nihilismus	  gebunden	   zu	  werden,	  und	  an	  

das	   Nichts	   zu	   glauben,	   weil	   der	   Mensch	   an	   etwas	   glauben	   will.	   Selbst	   dieser	  

„Kettenkrankheit“	   ist	   mit	   gesunden	   Instinkten	   zu	   begegnen,	   da	   sie	   dem	   Leben	  

zugewandt	   bleiben	   und	   bereit	   sind,	   den	   Nihilismus	   mit	   schöpferischer	   Energie	   zu	  

überwinden	  –	  selbst	  dann,	  wenn	  auf	  Seiten	  der	  Erkenntnis	  die	  Einsicht	  in	  den	  Nihilismus	  

anhält.634	  	  

	  

Mit	   Lou	   begegnet	   Nietzsche	   auch	   seiner	   seelisch	   großen	   Herausforderung,	   die	   darin	  

besteht,	  dass	  Lou	  zwar	  das	  geistige	  Spiel	  mit	  ihm	  liebt,	  auch	  einen	  langen	  romantischen	  

Spaziergang	   mit	   ihm	   unternimmt,	   sie	   aber	   Paul	   Rées	   Freundschaft	   und	   Sicherheit	  

vorzieht.	  Somit	  wird	  Nietzsche	  seiner	  Lebensprüfung	  des	  Heiligen	  Ja-‐sagens	  zum	  Leben	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
630	  KSB	  6,	  p.	  281	  (Hervorhebung	  von	  Nietzsche.)	  
631	  Andreas-‐Salomé,	  Lou	  (2000):	  Nietzsche	  in	  seinen	  Werken,	  p.	  301,	  302	  
632	  KSB	  6,	  p.	  282	  
633	  KSA	  3,	  FW,	  p.	  480	  -‐	  482	  
634	  Zu	  Erkenntnis	  und	  Leben	  vgl.	  Kapitel	  6.3.	  
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unterzogen,	  die	  bei	  weitem	  schwerer	  wiegt,	  als	  zu	  mancher	  Zeit	  Mutter	  und	  Schwester	  

zu	  ertragen,	  die	  ihm	  –	  zuweilen	  scherzhaft,	  zuweilen	  weniger	  scherzhaft	  –	  als	  „der	  tiefste	  

Einwand	   gegen	   die	   „Ewigen	   Wiederkunft““635	  	   gelten.	   Lou	   ist	   ihm	   sein	   Schicksal:	   Sie	  

bewirkt	  seine	  Wiederbefiederung,	  genauer	  genommen	  eine	  Mauser,	  die	  ihn	  adlergleich	  

fit	   für	   steile	  Aufstiege	  und	   starke	  Winde	  macht;	   das	  Hochgefühl,	   das	   er	  mit	   ihr	   erlebt,	  

setzt	  Samen	  für	  seinen	  „Sohn“	  Zarathustra,	  und	  doch	  entzieht	  sie	  sich	  ihm.	  Beinah	  wirkt	  

es,	   als	   sei	   sie	   der	   Vater	   und	   er	   die	  Mutter	   und	  Gebärerin	   des	   Zarathustra,	   zudem	  das	  

„Elephanten-‐Weibchen“636,	  das	  ihn	  austrägt.	  Nietzsche	  muss	  sich	  rückbesinnen	  auf	  sein	  

Sein	  und	  teilt	  ihr	  mit:	  „Ich	  bin	  –	  “	  (	  -‐	  was	  in	  dieser	  solitären	  wie	  lapidaren	  Form	  an	  den	  

heiligen	   Gruß	   an	   Gott	   Apollo	   im	   Heiligtum	   zu	   Delphi637	  anklingt,	   den	   –	   vielleicht	   -‐	  

Nietzsche	  hier	  auf	  sich	  anwendet)	  und:	  „Liebste	  Lou,	  seien	  Sie,	  was	  Sie	  sein	  müssen.“638	  

Wer	  ein	  Schicksal	  ist,	  ist	  bereits,	  was	  er	  ist.	  	  

	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
635	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  268	  
636	  KSA	  11,	  NF,	  p.	  226	  
637	  Der	  Gruß	  als	  Antwort	  auf	  das	  „Erkenne	  dich	  selbst“	  war	  „ei“,	  „Du	  bist“.	   	  Vgl.	  Plutarch	  (2012):	  Moralia,	  
Band	  1,	  Über	  das	  E	  in	  Delphi	  /	  Peri	  tou	  Ei	  tou	  en	  Delphois	  ,	  p.	  666	  ff.	  
638	  KSB	  6,	  p.	  282	  	  
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III. VORSTOSS	  IN	  DIE	  MATRIX	  DES	  INSTINKTS	  

I’LL	  BE	  YOUR	  LIGHT	  YOUR	  MATCH	  YOUR	  BURNING	  SUN	  
I’LL	  BE	  THE	  BRIGHT	  IN	  BLACK	  THAT’S	  MAKING	  YOU	  RUN	  

	  
Ryan	  Tedder,	  ONE	  REPUBLIC	  

	  
	  
	  
	  

„Das	   Genie	   sitzt	   im	   Instinkt;	   die	   Güte	   ebenfalls.	   Man	   handelt	   nur	   vollkommen,	   sofern	  

man	   instinktiv	   handelt.“639	  Hier	  macht	  Nietzsche	  1888	   jene	   Lanze	   scharf,	   die	   er	   gegen	  

die	   Wissenschaft	   und	   ihre	   Ausbildungsformen	   sowie	   gegen	   das	   instrumentalisierte	  

Güte-‐Zentrum	   der	   Moral	   wendet	   –	   während	   er	   für	   den	   Instinkt	   nicht	   nur	   die	   Lanze	  

bricht:	   Er	   zeigt	   außerordentliche	   Präferenz	   für	   ihn,	   für	   alles,	   wofür	   er	   steht,	   wenn	   er	  

gesund	  ist	  –	  und	  weiht	  ihn	  hier	  als	  Quelle	  des	  höchsten	  Erreichbaren:	  der	  vollkommenen	  

Handlung.	   Der	   Begriff	   selbst	   appelliert	   an	   ein	  weitläufiges	   Vorstellungsvermögen	   und	  

ein	   umfassendes	   Vorverständnis.	   Beides	   kann	   der	   gesunde	   Menschenverstand	   leicht	  

bewerkstelligen.	  	  

III.1 Der	  Kraftgewinn	  des	  Instinkts	  

Tatsächlich	   ist	   der	   Instinkt	   in	   uns	  weitgehend	   von	  Geburt	   an	   vorhanden,	   differenziert	  

sich	  mit	  unseren	  Anforderungen	  aus,	  er	  bringt	  ein	  Erbe	  mit	  und	  vererbt	  sich,	  wenn	  wir	  

Nietzsches	   Ausführungen	   folgen,	  weiter	   in	   Lamarck’schem640	  Sinn;	   heute	   rechnet	  man	  

die	   Übertragungen	   von	   Erlerntem	   resp.	   Erfahrenem	   der	   Elterngeneration	   an	   die	  

Nachkommen	  unter	  die	  Epigenetik.641	  Für	  Nietzsche	  –	  wie	   im	  Alltag	  weist	  der	   Instinkt	  

uns	   zum	   uns	   Zuträglichen	   und	   Lebenssteigernden,	   er	   formt	   sich	   weiter	   durch	   die	  

täglichen	  Gewohnheiten,	  Rituale,	  den	  Umgang	  mit	  Mitwesen	  und	  Mit-‐Dingen,	  durch	  die	  

dahinterstehenden	  Gedanken,	  Haltungen	  und	  Wertschätzungen	   sowie	  durch	  Ausdruck	  

und	  Handeln.	  Er	   lockt	  stetig	   in	  die	  Präsenz	  des	  Augenblicks.	  Und	  doch	   lenkt	  gerade	  er	  

auch	  unsere	  unbewussten	  Handlungen:	  den	  Autopiloten	  in	  uns.	  Er	  kann	  sich	  im	  Modus	  

der	   dekadenten	  Moral	   äußern,	   wenn	   er	   korrumpiert	   ist,	   oder,	   wenn	   er	   gesund	   ist,	   in	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
639	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  421	  
640	  Es	  sei	  hier	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  auch	  Charles	  Darwin	  in	  seiner	  Pangenesis	  Theorie	  wesentlich	  einen	  
Lamarckismus	  pflegt.	  
641	  vgl.	   zu	   den	   epigenetischen	   Ansätzen:	   Knapp,	   Barbara,	   	   „Sind	   Instinkte	   erlernt?“	   in:	   spectrum.de,	  
31.5.2017,	  http://www.spektrum.de/news/sind-‐instinkte-‐erlernt/1460075	  ;	  	  abgerufen	  am	  17.7.2017	  
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jenem	   der	   aristokratischen	   Moral.	   Es	   findet	   ein	   Transfer	   seiner	   Wirkung	   von	   den	  

Praktiken	  der	  physischen	  Sphäre	   in	  die	  geistige	  statt	  –	  und	  umgekehrt;	  wenngleich	   im	  

Folgenden	   von	   der	   aristokratischen	   Moral	   und	   ihrer	   Tugend	   die	   Rede	   ist,	   so	   liegt	  

dahinter	  doch	  deren	  –	  vornehmer	  -‐	  Instinkt:	  	  

„Wenn	   durch	   Übung	   in	   einer	   ganzen	   Reihe	   von	   Geschlechtern	   die	   Moral	   gleichsam	  

einmagazinirt	  worden	  ist	  –	  also	  die	  Feinheit,	  die	  Vorsicht,	  die	  Tapferkeit,	  die	  Billigkeit	  –	  so	  

strahlt	   die	  Gesammtkraft	   dieser	   aufgehäuften	  Tugend	   selbst	  noch	   in	  die	   Sphäre	   aus,	  wo	  

die	  Rechtschaffenheit	  am	  seltensten,	  in	  die	  	  g e i s t i g e 	  Sphäre.“642	  	  

Das	  Pflegen	  der	  Tugenden	  der	  aristokratischen	  Moral	  wirkt	  auf	  den	  Instinkt	  zurück	  und	  

stärkt	  diesen	  dahingehend,	  für	  alle	  Bereiche	  die	  Exekution	  dieser	  Tugenden	  zu	  initiieren	  

resp.	   weiter	   zu	   forcieren;	   diese	   Rückkopplung,	   die	   sich	   hier	   zunächst	   genealogisch	  

darlegt,	   ist	   zugleich	  Aufforderung	   zur	   Anwendung	   für	   das	   Individuum,	   das	   sich	   damit	  

formt	   und	   in	   dieser	   Selbstformung	   auf	   die	   nachfolgenden	   Generationen	   wirkt.	   Die	  

Instinkte	  –	  der	  Instinkt	  ist	  immer	  als	  das	  Integral	  der	  Instinkte	  zu	  denken	  -‐	  durchwirken	  

für	   Nietzsche	   alle	   Sphären	   des	   Werdens	   und	   Wachsens,	   des	   Handelns,	   der	  

Kommunikation,	   der	   Lebensstrategie,	   des	   Erkennens,	   Schaffens	   und	   Liebens,	   ja	  

überhaupt	  alle	  Dimensionen	  des	  Menschseins.	  Sie	  optimieren	  –	  wenn	  sie	  gesund	  sind	  -‐	  

das	   ganze	  Wesen.	   So	   ist	   es	   auch	   der	   Instinkt,	   der	   die	   Vorstellungen	   gebiert;	   dass	   die	  

Vorstellungen	   realer	   seien	   „als	   die	   Wirklichkeit“	   liest	   der	   junge	   Nietzsche	   bei	   Platon	  

heraus	   und	   schreibt	   diesem	   Glauben,	   den	   Platon	   „theoretisch	   aufgestellt	   hat“	   dessen	  	  

„ K ü n s t l e r n a t u r “ 	   zu.643	  Für	   ihn	   selbst	   sind	   sie	   auf	   einer	  Höhe	  mit	   der	   Realität:	  

„Diese	  Vorstellungen	  als	  Geburten	  des	  Instinkts	  sind	  jedenfalls	  ebenso	  real	  als	  die	  Dinge;	  

daher	   ihre	   unerhörte	   Macht.“ 644 	  In	   der	   Vorstellung	   liegt	   der	   Vorschein	   jener	  

Vollkommenheit,	  die	  der	  Instinkt	  aus	  sich	  entlässt	  und	  zu	  welcher	  der	  Instinkt	  in	  seinem	  

vitalen	  Prinzip	  seinen	  Schützling	  hinführt:	  Der	  Instinkt	  ist	  das	  Fruchtbare,	  der	  Quelle	  ist	  

und	  zugleich	  zum	  Besten	  geleitet.	  Wie	  bereits	  aus	  dem	  Eingangssatz	  erratbar,	  zeitigt	  er	  

auch	   seine	   Wirkung	   für	   den	   Intellekt:	   „der	   Instinkt	   ist	   das	   Beste	   am	   Intellekt“	   teilt	  

Freund	   Rhode	   Nietzsche	   bereits	   1868	   mit,	   Nietzsche	   greift	   diesen	   Satz	   in	   seinem	  

Retourbrief	   heraus,	   zumal	   er	   ihm	   „aus	   meinem	   Herzen“	   ist	   –	   zuweilen	   ist	   ihm	   der	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
642	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  420	  
643	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  110	  
644	  ebd.	  
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Instinkt	   auch	   „wie	   ein	   δαιμόνιον“. 645 	  Auch	   sein	   philosophisch-‐göttlicher	   Freund,	  

Dionysos,	   jene	   apollinisch-‐dionysische	   Entität,	   mit	   der	   er	   seit	   Jugendjahren	   ins	  

Zwiegespräch	   tritt,	   von	   dessen	   lockendem	   Geist	   er	   sich	   inspiriert	   zeigt,	   zeichnet	   sich	  

durch	   die	   Qualität	   aus	   ein	   solches	  daimónion	   zu	   sein.	   Er	   ist	   ein	   Gegenüber,	   sogar	   ein	  

recht	  lebhafter	  Schatten	  des	  zur	  Interaktion	  geweckten	  mystischen	  Instinkts,	  wie	  weiter	  

vorn	   bereits	   angedeutet.646	  Überhaupt	   kommen	   Nietzsches	   Gott	   Dionysos	   in	   seinem	  

Aphorismus	  über	  das	  Genie	  des	  Herzens	  vorrangig	  Attribute	  und	  Lobpreisungen	  zu,	  die	  

im	  wesentlichen	  das	  Raffinement	  seiner	  eigenen	  Instinkte	  verdeutlichen	  oder	  die	  die	  zu	  

Gesten,	   zu	   Qualitäten,	   zu	   seiner	   Psychologie	   und	   Philosophie	   geronnenen	   Instinkte	  

bildlich	   beschreiben.647	  Bei	   jenem	   göttlichen	  Vorbild	   des	  Wohlgeratenen,	  Dionysos,	   ist	  

zudem	  die	  Wechselwirkung,	  das	   ewige	  Werden,	  das	   sich	   fortwährende	  Verfeinern	  der	  

Instinkte	  zu	  beachten:	  Die	  so	  in	  Habitus,	  Ausdruck	  und	  Verhalten	  übersetzten,	  sichtbar	  

gewordenen	  Instinkte	  beeinflussen	  wiederum	  die	  subliminale,	  die	  seelische,	  die	  geistige	  

Ebene,	  wie	  überhaupt	  alle	  Dimensionen	  sich	  durchlagern	  in	  ihrer	  Fortentwicklung.	  Für	  

den	  Instinkt	  –	  resp.	  die	  vielen	  dynamischen	  Instinkt-‐Einheiten	  mag	  sich	  ein	  abbildbares	  

Wirken	  zeigen	  wie	  beim	  Willen	  zur	  Macht:	  Für	  ihn	  stellt	  Nietzsche	  das	  Folgende	  heraus	  

unter	   der	   Bedingung,	   dass	   zuvor	   alle	   phänomenalen	   Zuschreibungen	   wie	   Subjekt-‐,	  

Bewegungs-‐	   und	   Zahlbegriff	   ausgeblendet	  werden:	   „Eliminiren	  wir	   diese	   Zuthaten:	   so	  

bleiben	  keine	  Dinge	  übrig,	  sondern	  dynamische	  Quanta,	   in	  einem	  Spannungsverhältniß	  

zu	   allen	   anderen	   dynamischen	   Quanten:	   deren	   Wesen	   in	   ihrem	   Verhältniß	   zu	   allen	  

anderen	  Quanten	  besteht,	  in	  ihrem	  „Wirken“	  auf	  dieselben	  —	  der	  Wille	  zur	  Macht	  nicht	  

ein	  Sein,	  nicht	  ein	  Werden,	  sondern	  ein	  	  P a t h o s 	   ist	  die	  elementarste	  Thatsache,	  aus	  

der	  sich	  erst	  ein	  Werden,	  ein	  Wirken	  ergiebt	   .	   .	   .	   “648	  Nietzsche	  wittert	   in	  den	  Quanten	  

eine	   „ursächliche	   Kraft“649 	  –	   immerhin	   12	   Jahre	   bevor	   Max	   Plank	   um	   1900	   seine	  

Quantenhypothese	   formuliert,	   und	   sogar	   in	   dieser	   wörtlichen	   Bezeichnung.	   Für	   den	  

Willen	   zur	   Macht	   führt	   er	   weiter	   aus:	   „Der	   Wille	   zur	   Accumulation	   von	   Kraft	   als	  

spezifisch	   für	   das	   Phänomen	   des	   Lebens,	   für	   Ernährung,	   Zeugung,	   Vererbung,	   für	  

Gesellschaft,	   Staat,	   Sitte,	   Autorität“	   –	  worin	   sich,	  wie	   bereits	   aus	  Kapitel	   II	   ersichtlich,	  

auch	   die	   Aufgabe	   des	   Instinkts	   reflektiert.650	  Nietzsche	  macht	   es	   in	   seiner	   Notiz	   noch	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
645	  KSB	  2,	  p.	  265	  
646	  vgl.	  Kap.	  II.4.3	  
647	  vgl.	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  237	  -‐	  239	  
648	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  259	  
649	  ebd.	  
650	  ebd.,	  p.	  261	  
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deutlicher:	   „nicht	   bloß	   Constanz	   der	   Energie:	   sondern	   Maximal-‐Ökonomie	   des	  

Verbrauchs:	   so	   daß	   das	   	   S t ä r k e r -‐ w e r d e n – w o l l e n 	   v o n 	   j e d e m 	  

K r a f t c e n t r u m 	   aus	   die	   einzige	   Realität	   ist,	   	   -‐	   nicht	   Selbstbewahrung,	   sondern	  

Aneignung,	   Herr-‐werden-‐,	   Mehr-‐werden-‐,	   Stärker-‐werden-‐wollen.“651	  Das	   ist	   auch	   das	  

Programm,	   zu	   dem	   der	   gesunde	   Instinkt	   anleitet,	   das	   sich	   in	   den	   Subebenen	   des	  

Lebendigen	  ebenso	  vollzieht	  wie	  in	  großen	  Organisationen,	  das	  sich	  als	  Gesamtinstinkt	  

für	   die	   jeweilige	   Einheit	   zeigt.	   Damit	  macht	   sich	   die	   Verschränkung	   des	   Instinkts	  mit	  

dem	  Willen	  zum	  Leben	  und	  dem	  Willen	  zur	  Macht	  deutlich.	  Lässt	  man	  diese	  drei	  Begriffe	  

in	  eins	  fallen,	  so	  folgt	  daraus,	  dass	  der	  „Wille“	  bei	  Nietzsche	  wesentlich	  Instinkt	  ist.	  

III.2 Intellekt	  versus	  Instinkt	  

Diese	   kühne,	   freigeistige	   und	   zugleich	   folgenschwere	   Gegenüberstellung	   hat	   sich	   uns	  

bereits	   angekündigt.	   So	   verwundert	   es	   auch	   nicht,	   dass	   Nietzsche	   die	   Methoden	   und	  

Bildungsvorgaben	   des	   Wissenschaftsbetriebs	   ernsthaft	   und	   doch	   mit	   süffisantem	  

Unterton	   hinterfragt:	   	   „ W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t : 	   als	   	   D r e s s u r 	   oder	   als	  	  	  

I n s t i n k t . “ 652	  Nietzsches	  Kritik	  an	  der	  Verdrängung	  des	  Instinkts	  aus	  Wissenschaft	  

und	  Philosophie	  setzt	  bereits	  in	  der	  Antike	  an:	  	  

„Bei	   den	   griechischen	   Philosophen	   sehe	   ich	   einen	   	   N i e d e r g a n g 	   d e r 	  

I n s t i n k t e : 	  sonst	  hätten	  sie	  nicht	  dermaßen	  fehlgreifen	  können,	  den	  	  b e w u ß t e n 	  

Zustand	  als	  den	  	  w	  e	  r	  t	  h	  v	  o	  l	  l	  e	  r	  e	  n	  	  	  anzusetzen	  

die	  	  I n t e n s i t ä t 	  des	  	  B e w u ß t s e i n s 	  steht	  im	  	  u m g e k e h r t e n 	  Verhältniß	  

zur	  Leichtigkeit	  und	  Schnelligkeit	  der	  cerebralen	  Übermittlung.	  

Dort	   regierte	  die	   	  u m g e k e h r t e 	   M e i n u n g 	  über	  den	   Instinkt:	  was	   immer	  das	  

Zeichen	  	  g e s c h w ä c h t e r 	  Instinkte	  ist.	  	  

Wir	   müssen	   in	   der	   That	   das	   	   v o l l k o m m e n e 	   L e b e n 	   dort	   suchen,	   wo	   es	   am	  

wenigsten	  mehr	  bewußt	  wird	  (d.	  h.	  seine	  Logik,	  seine	  Gründe,	  seine	  Mittel	  und	  Absichten,	  

seine	  	  N ü t z l i c h k e i t 	  sich	  vorführt)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
651	  ebd.	  
652	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  313	  
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Die	  Rückkehr	   zur	  Thatsache	  des	  bon	   sens,	   des	  bon	  homme,	  der	   „kleinen	  Leute“	   aller	  

Art“653	  

Nietzsche	   liefert	   hier	   in	   der	   Kürze	   seiner	   Notizen	   von	   1888	   einen	   eindrucksvollen	  

Angriff	   auf	   die	   obersten	   Werte	   der	   Wissenschaft.	   Zugleich	   etabliert	   er	   eine	  

Gegenbewegung	   mit	   der	   frohen	   Botschaft	   des	   Instinkts,	   die	   in	   die	   –	   weitestgehend	  

instinktvergessene	   -‐	   Gelehrtenmoral	   einbricht,	   sie	   fundamental	   aufbrechen	   will.	   Er	  

verlangt	   in	   gewisser	  Weise	   nach	   dem	  Flow-‐Menschen654,	   der	   leicht	   und	   schnell	   denkt	  

und	   agiert,	   der	   aus	   einem	   Jenseits	   des	   Bewussten	   zu	   schöpfen	   versteht,	   egal	   welche	  

Umstände	   ihn	  begleiten;	  nach	  dem	  bon	  sens,	  der	  das	  Naheliegende	  und	  Bodenständige	  

beobachtet	  und	  begreift	  und	  es	  sich	  spielerisch	  in	  Philosophie	  zu	  verwandeln	  versteht;	  

er	   verweist	   auf	   einen	   Ort	   des	   Denkens	   hinaus,	  wo	   das	   Unbewusste	   –	   und	   in	   ihm	   der	  

Instinkt	   –	   noch	   tanzende	   Sterne	   gebären	   und	   seine	   Saturnalien	   feiern	   darf.	   Den	  

Verstandesarbeitern	   hingegen	  wirft	   er	   den	   delikat	   bereiteten,	   beinah	   im	   Stil	   an	   seine	  

Pfortenser	   Inspektions-‐Eintragungen	   erinnernden,	   für	   systemtreue	   Gelehrte	   jedoch	  

nicht	  leicht	  verdaulichen	  Brocken	  zu:	  „das	  Verlangen	  nach	  einer	  	  r ä s o n n i r e n d e n 	  

T u g e n d 	   ist	   nicht	   räsonnabel	   ...	   Ein	   Philosoph	   ist	   mit	   einem	   solchen	   Verlangen	  

compromittirt.“655	  	  

	  

Zur	   Philosophie	   bedarf	   es	   für	   Nietzsche	   der	   ästhetischen	   Weltanschauung,	   der	  

ästhetischen	  Urteile,	  mithin	  des	  entsprechenden	  Instinkts,	  der	  durch	  seine	  verfeinerten	  

Organe	  erst	  eine	  solche	  Wahrnehmung	  zulässt.	  Dieser	  ästhetische	  Instinkt	  legte	  sich	  bei	  

den	  alten	  Genien	  und	  jenen	  durch	  die	  Zeitalter	  hindurch	  immer	  wieder	  offen:	  „Die	  ganze	  

Summe	   von	   aesthetischen	  Urtheilen	   läßt	   sich	   auf	   die	   großen	  Genien	   zurückführen:	   es	  

giebt	  wenig	  Urtypen.	  Deshalb	  ist	  die	  Stellung	  großer	  Geister	  zu	  einander	  so	  erstaunlich	  

wichtig.	  Ihr	  Urtheil	  hat	  einen	  stärkeren	  Instinkt	  und	  eine	  tiefere	  bewußte	  Einsicht	  hinter	  

sich.“656	  Es	  liegt	  also	  eine	  ganze	  Dimension	  des	  Erkennens	  noch	  hinter	  dem	  Verstand,	  für	  

die	  es	  –	  und	  das	  ist	  die	  gute	  Nachricht	  -‐	  einen	  Zugang	  gibt.	  Der	  Instinkt	  kann	  sich	  aus	  der	  

ästhetischen	  Weltanschauung	   seine	   Einsichten	   gewinnen	   und	   erschließen,	   er	   hat	   den	  

Code	   hierzu	   und	   mithin	   access.	   Doch	   gilt	   es	   auch,	   den	   sich	   ästhetisch	   zeigenden	  

Enigmata	   mit	   ihren	   geschauten	   Lösungen	   den	   entsprechenden	   Wert	   zukommen	   zu	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
653	  ebd.	  
654	  vgl.	  Csikszentmihalyi,	  Mihaly	  (2003):	  Flow.	  Das	  Geheimnis	  des	  Glücks,	  p.	  126	  -‐	  130	  
655	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  314	  
656	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  52	  
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lassen:	  „Die	  Alten	  haben	  solche	  Urtheile	  sorgfältig	  bewahrt.“	  657	  	  Gemeint	  sind	  hier	  „die	  

eigentlichen	  	  P h i l o s o p h e n 	   d e r 	   G r i e c h e n “ ,	   jene	  vor	  Sokrates,	   insbesondere	  

die	  Naturphilosophen,	  Thales,	  Anaximander,	   auch	  Parmenides,	  Demokrit,	   Empedokles,	  

vor	  allem	  aber:	  Heraklit.	  In	  der	  Ära	  nach	  Sokrates	  ist	  es	  für	  ihn	  vor	  allem	  der	  Skeptiker	  

Pyrrho,	   der	   „den	   Instinkt	   	   g e g e n 	   alles	   das,	   was	   inzwischen	   obenauf“	   ist	   aufweist	   –	  

gemeint	  sind	  mit	  denen,	  die	  obenauf	  sind	  „die	  Sokratiker,	  Plato“.658	  In	  jenen,	  denen	  der	  

sokratische	   Niedergang	   der	   Instinkte	   noch	   fern	   ist,	   die	   sich	   durch	   „plötzliche	  

Fruchtbarkeit“	   auszeichnen,	   sieht	   Nietzsche	   „diese	   ungewollte	   Vollständigkeit	   in	   der	  

Aufstellung	   der	   großen	   Möglichkeiten	   <des>	   philosophischen	   Ideals“:	   es	   sind	   alles	  

weitgereiste,	   welterfahrene	   „vornehme	   Personnagen“,	   sie	   „nehmen	   den	   Weisen	   alle	  

großen	   Conceptionen	   der	   Dinge	   vorweg:	   sie	   stellen	   sie	   selber	   dar,	   sie	   bringen	   sich	   in	  

System“.659	  Dort,	  wo	  der	  Instinkt	  die	  Philosophie	  leitet	  und	  beflügelt,	  wo	  er	  dem	  Denker	  

die	  Über-‐Sicht	  verleiht	  und	  Inspiration	  für	  neue	  Ordnungen	  ist,	  da	  fallen	  der	  Philosoph	  

und	   sein	   jeweils	   großer	  Wurf	   in	   eins;	   da	   ist	   er	  Meister	   der	   großen	  Möglichkeiten	   des	  

philosophischen	  Ideals.	  

III.3 Der	  Abfall	  vom	  Einen	  	  

Der	  Abfall	  von	  der	  philosophischen	  wie	  geistig-‐seelischen	  Rückbindung	  an	  das	  Eine,	  an	  

den	  Urgrund,	  den	  die	  alten	  Naturphilosophen	  noch	  als	  Inspirierte	  erfassten	  (für	  Thales	  

ist	  er	  das	  Wasser,	   für	  Anaximander	  das	  Apeiron,	   für	  Heraklit	  das	  Feuer)660	  und	  als	  die	  

Quelle	   ihrer	   Philosophie	   ansetzten,	   vollzieht	   sich	   mit	   Sokrates.	   Mit	   ihm	   hebt	   die	  

Wissenschaftlichkeit	   als	   Dressur	   an,	   die	   „Vernichtung	   der	   Tragödie	   durch	   die	  

Dialektik“661 	  beginnt,	   der	   ἄνθρωπος	   θεωρητικός	   betritt	   die	   Bühne.	   Den	   Typus	   des	  

theoretischen	   Menschen	   kennzeichnet	   Nietzsche	   als	   eine	   vor	   des	   Sokrates	  

„Führerstellung“	   „unerhörte	   Daseinsform“,	   die	   „Genügen	   am	   Vorhandenen“	   findet.662	  

Sokrates	  hingegen	  genügte	  es	  nicht,	  wenn	  Staatsmänner,	  Redner,	  Dichter	  oder	  Künstler	  

ihren	  Beruf	  nur	  aus	  Instinkt	  trieben:	  „„Nur	  aus	  Instinkt“:	  mit	  diesem	  Ausdruck	  berühren	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
657	  ebd.,	  p.	  52	  
658	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  278	  
659	  ebd.,	  p.	  278	  
660	  vgl.	  Die	  Philosophie	  im	  tragischen	  Zeitalter	  der	  Griechen,	  KSA	  1,	  PHG,	  p.	  803	  ff.	  
661	  KSA	  7,	  p.	  70	  
662	  KSA	  1,	  SGT,	  p.	  636	  
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wir	   Herz	   und	   Mittelpunkt	   der	   sokratischen	   Tendenz.	   Mit	   ihm	   verurtheilt	   der	  

Sokratismus	  ebenso	  die	  bestehende	  Kunst	  als	  die	  bestehende	  Ethik“	  663	  	  zeigt	  sich	  dem	  

Psychologen	   Nietzsche	   und	   noch	   mehr:	   „Der	   Sokratismus	   verachtet	   den	   Instinkt	   und	  

damit	  die	  Kunst.	  Er	  leugnet	  die	  Weisheit	  gerade	  dort,	  wo	  ihr	  eigenstes	  Reich	  ist.“664	  	  Was	  

bietet	  nun	  einen	  Schlüssel	  zu	  Sokrates,	  und	  in	  weiterer	  Folge:	  auch	  zu	  Nietzsches	  Anti-‐

Sokratismus	  und	  zu	  seinem	  Plädoyer	  für	  den	  Instinkt?	  

Einen	  Schlüssel	  zu	  dem	  Wesen	  des	  Sokrates	  bietet	  uns	  jene	  wunderbare	  Erscheinung,	  

die	   als	   „Dämonium	   des	   Sokrates“	   bezeichnet	   wird.	   In	   besondern	   Lagen,	   in	   denen	   sein	  

ungeheurer	  Verstand	  in’s	  Schwanken	  gerieth,	  gewann	  er	  einen	  festen	  Anhalt	  durch	  eine	  in	  

solchen	  Momenten	  sich	  äussernde	  göttliche	  Stimme.	  Diese	  Stimme	   	  m a h n t , 	  wenn	  sie	  

kommt,	  immer	  ab.	  Die	  instinktive	  Weisheit	  zeigt	  sich	  bei	  dieser	  gänzlich	  abnormen	  Natur	  

nur,	   um	   dem	   bewussten	   Erkennen	   hier	   und	   da	   	   h i n d e r n d 	   entgegen	   zu	   treten.	  

Während	   doch	   bei	   allen	   produktiven	   Menschen	   der	   Instinkt	   gerade	   die	   schöpferisch-‐

affirmative	  Kraft	  ist,	  und	  das	  Bewusstsein	  kritisch	  und	  abmahnend	  sich	  geberdet:	  wird	  bei	  

Sokrates	   der	   Instinkt	   zum	   Kritiker,	   das	   Bewusstsein	   zum	   Schöpfer	   –	   eine	   wahre	  

Monstrosität	  per	  defectum!	  Und	  zwar	  nehmen	  wir	  hier	  einen	  monstrosen	  defectus	   jeder	  

mystischen	  Anlage	  wahr,	  so	  dass	  Sokrates	  als	  der	  spezifische	  	  N i c h t – M y s t i k e r 	  zu	  

bezeichnen	   wäre,	   in	   dem	   die	   logische	   Natur	   durch	   eine	   Superfoetation	   ebenso	  

überschwänglich	  entwickelt	  ist	  wie	  im	  Mystiker	  jene	  instinktive	  Weisheit.“665	  

Wenngleich	  auch	  das	  Orakel	  zu	  Delphi	  einst	  auf	  die	  Frage	  des	  Chairephon	  aus	  Athen	  hin	  

Sokrates	   als	   den	   weisesten	  Menschen	   auswies,666	  und	   damit	   Gott	   Apollo	   resp.	   dessen	  

Priesterschaft,	   welche	   die	  Worte	   der	   Pythia	   ausdeutete,	   dem	   Proponenten	   der	   neuen	  

Ära	  nach	  dem	  dialektischen	  Umbruch	  Priorität	  verlieh,	  so	  nimmt	  es	  hier	  gleichsam	  die	  

Pythia	   Nietzsche	   selbst	   in	   die	   Hand	   und	   redet	   das	   Wort	   der	   unbewussten,	   der	  

mystischen,	  der	  wilden	  Weisheit.	  Es	   ist	  genau	  genommen	  die	  Weisheit	  des	  Winters,	  zu	  

welcher	  Zeit	  Dionysos	  der	  Herrscher	  des	  Orakels	   ist.	  Bei	   Sokrates	   sieht	  Nietzsche	  den	  

Instinkt	  degeneriert,	  nicht	  einmal	  ein	  binärer	  Code	  des	  nein	  /	  ja,	  des	  0	  /	  1	  ist	  hier	  noch	  

internalisiert,	  der	  Instinkt	  beschränkt	  sich	  alleinig	  auf	  seltene	  Interventionen	  des	  nein-‐

sagenden	   Geistes.	   Seine	   Erkenntnisakte,	   seine	   Schöpfungen	   sind	   logischer	   Natur,	  

verlaufen	   in	   ihren	  Folgerungen	   auf	   einer	   –	   eindimensionalen	   –	   kausalen	  Linie	   entlang	  

der	   Zeitachse.	   Das	   Weltbild	   des	   Einen,	   der	   unmittelbar	   geschauten	   Zugänge	   zum	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
663	  ebd.,	  p.	  628	  
664	  KSA	  1,	  ST,	  p.	  542	  	  
665	  KSA	  1,	  SGT,	  p.	  628,	  629	  
666	  Platon	  (1987):	  Apologie	  des	  Sokrates,	  21	  a	  –	  c,	  p.	  8,	  9	  
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Urgrund	  wird	  einer	  Korrektur	  unterzogen.	  

III.4 Access	  zu	  unverbildetem	  Wissen	  

Dem	  Sokratismus	  diametral	  gegenüber	  steht	  die	  künstlerische	  Natur,	  deren	  Instinkt	  als	  

schöpferisch-‐bejahende	  Kraft	  sich	  anschickt,	  die	  Fülle	   in	   ihren	  vielfachen	  Dimensionen	  

und	   Zeiten	   auszukosten	   –	   sie	   wiederum	   erhält	   zuweilen	   vom	   Bewusstsein	   eine	  

Abmahnung.	   Nietzsches	   Darstellung	   mutet	   an	   wie	   die	   intuitiv	   erkannte	   Funktion	   der	  

linken	   (hier	   „sokratisch“-‐logisch-‐„bewussten“)	   und	   der	   rechten	   (hier	   „vorsokratisch“-‐

schöpferisch-‐„unbewussten“)	   Gehirnhälfte	   mit	   ihren	   jeweilig	   vorherrschenden	  

Weisheitszugängen.	   Dem	   theoretischen	   Denker	   steht	   mithin	   als	   sein	   Gegenspieler	   der	  

Mystiker	  gegenüber.	  Nietzsches	  Parteinahme	  ist	  bereits	  geklärt,	  zumal	  er	  einerseits,	  wie	  

bereits	   gezeigt,	   in	   der	  Mystik	   der	  Weisheit	   „eigenstes	  Reich“	  wähnt,	   und	   andererseits,	  

zumal	   er	   selbst	   seine	   wilde	   Weisheit	   immer	   als	   fruchtbar	   und	   wohl	   auch	  

produktionstechnisch	  hocheffektiv	  und	  hocheffizient	   empfand.	  Aus	  dem	  Unbewussten,	  

dem	   Schöpferischen,	   dem	   Leichten,	   dem	   Ästhetischen,	   dem	   Chaotischen	   mit	   seinen	  

dissipativen	   Strukturen	   und	   seinen	   spontanen	   Ordnungen	   sprudeln	   die	   Quellen	   der	  

wild-‐schönen	  Weisheit.	  Wird	  die	  linke	  Gehirnhälfte,	  die	  Klugheit,	  dazu	  eingesetzt,	  diese	  

Weisheit	   auf	   die	   Wirklichkeit	   zu	   applizieren,	   sie	   in	   sie	   einzuschreiben	   und	  	  

lebensweltlich	  wie	  lebensdienlich	  kommunizierbar	  zu	  machen,	  dann	  ist	  Philosophie	  im	  

Einklang	  mit	  dem	  großen	  Werden,	  mit	  der	  Unschuld	  des	  Werdens.	  Hinter	  dieser	  Tür,	  die	  

sich	  uns	  zu	  Nietzsches	  weitem	  mystischem	  Raum	  geöffnet	  hat,	  wartet	  jedoch	  noch	  eine	  

geheimnisvolle	   nächste,	   deren	   verschlüsselten	   Code	   er	   uns	   in	   seinem	   Fragment	   einer	  

erweiterten	   Form	   der	   „Geburt	   der	   Tragödie“667	  teils	   an	   die	   Hand	   gibt,	   teils	   entbergen	  

lässt.	   Als	   Vorbedingung	   gilt,	   dass	   die	   apollinisch	   formgebenden	   Welten	   sich	   mit	   den	  

dionysisch	  rauschhaften	  vereinen	  (rechte	  und	   linke	  Gehirnhälfte	  sich	  synchronisieren)	  

und	   mit	   ihren	   jeweilig	   zugehörigen	   Trieben	   auch	   als	   zusammengehörig	   empfunden	  

werden,	   denn	   so	   kann	   sich	   „ d i e 	   G e b u r t 	   d e s 	   G e n i u s “ 668 	  vorbereiten.	  

Nietzsche	   sieht	   die	   beiden	  Kunsttriebe	   in	   der	   Kunstform	   der	   Tragödie	   fusioniert,	   und	  

gleichzeitig	   das	   vorsokratische,	   voreuripideische	   hellenische	   Leben	   insgesamt	   davon	  

inspiriert,	   sodass	   aus	   dieser	   kulturell	   geistigen	   Sphäre	   der	   Genius	   hervorgehen	   kann.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
667	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  333	  -‐	  349	  
668	  ebd.,	  p.	  333	  



	   I I I . 	   V O R S T O S S 	   I N 	   D I E 	   M A T R I X 	   D E S 	   I N S T I N K T S 	  

	  

180	  

Und	   hier	   setzt	   Nietzsche	   an	   zum	   Öffnen	   seines	   Dimensionstors,	   das	   uns	   in	   die	  

Geheimwelt	  der	  Perzeption	  des	  Genius	  führt:	  

„Während	   wir	   uns	   nämlich	   jene	   Triebe	   	   a l s 	   N a t u r g e w a l t e n 	   außer	   allen	  

Zusammenhang	   mit	   gesellschaftlichen	   staatlichen	   religiösen	   Ordnungen	   und	   Sitten	  

denken	  müssen	  giebt	  es	  noch	  eine	  viel	  künstlicher	  und	  überlegter	  vorbereitete,	  gleichsam	  

indirekte	  Offenbarung	  jener	  Triebe,	  durch	  den	  einzelnen	   	  G e n i u s , 	  über	  dessen	  Natur	  

und	  höchste	  Bedeutung	  ich	  mir	  jetzt	  eine	  halb	  mystische	  Bilderrede	  gestatten	  muß.	  

Der	   	   M e n s c h 	   und	   der	   	   G e n i u s 	   stehen	   sich	   in	   sofern	   gegenüber,	   als	   der	   erste	  

durchaus	   Kunstwerk	   ist,	   ohne	   sich	   dessen	   bewußt	   zu	  werden,	  weil	   die	   Befriedigung	   an	  

ihm	   als	   an	   einem	   Kunstwerke	   gänzlich	   einer	   anderen	   Erkenntniß-‐	   und	  

Betrachtungssphaere	   angehört:	   in	   diesem	   Sinne	   gehört	   er	   zur	  Natur,	   die	   nichts	   als	   eine	  

visionsartige	   Spiegelung	   des	   Ur-‐Einen	   ist.	   	   Im	   Genius	   dagegen	   ist	   –	   außer	   der	   ihm	   als	  

Menschen	   zukommenden	   Bedeutung	   –	   zugleich	   noch	   jene	   der	   anderen	   Sphaere	  

eigenthümliche	  Kraft,	   die	   Verzückung	   der	  Vision	   selbst	   zu	   fühlen,	   vorhanden.	  Wenn	  die	  

Befriedigung	  am	  träumenden	  Menschen	  sich	  ihm	  selbst	  nur	  dämmernd	  erschließt,	  ist	  der	  

Genius	   zugleich	   der	   höchsten	   Befriedigung	   an	   diesem	   Zustande	   fähig;	   wie	   er	   selbst	  

andernseits	  über	  diesen	  Zustand	  Gewalt	  hat	  und	  ihn	  aus	  sich	  allein	  erzeugen	  kann.“669	  

Der	  Mensch	   als	  Teil	   der	  Natur	  und	  als	   solcher	  wiederum	  visionsartige	   Spiegelung	  des	  

Ur-‐Einen	  –	  wobei	  die	  Natur	   resp.	  das	  Ureine	   sich	   zugleich	   ihn	   als	  Kunstwerk	   schafft	   –	  

diese	  mystische	  Einsicht	  allein	  mag	  bereits	  alles	  übersteigen,	  dessen	  ein	  rationaler	  Geist	  

fündig	   werden	   könnte.	   (D.h.,	   sieht	   man	   davon	   ab,	   dass	   die	   Quantenphysik	   des	   20.	  

Jahrhunderts,	  	  in	  der	  Person	  von	  Einstein-‐Mitarbeiter	  David	  Bohm	  mit	  seiner	  Hypothese	  

des	  Holofelds	   sowie	  der	   impliziten	   und	  expliziten	  Ordnung	   auf	   ein	   recht	   ähnliches	  und	  

nicht	  minder	  gewagtes	  Modell	  gestoßen	   ist.670)	  Was	  aber	  Nietzsches	  Genius	  anbelangt,	  

so	   wird	   die	   Sache	   ungleich	   mysteriöser:	   Der	   Genius	   verfügt	   offenbar	   über	   eine	  

wahrnehmungstechnische	  Möglichkeit,	  die	  hier	  als	  „der	  anderen	  Sphäre	  eigenthümliche	  

Kraft“	  bezeichnet	  wird,	  die	  ihn	  in	  das	  Werden	  des	  Felds,	  in	  die	  schöpferische	  Bewegung	  

des	   Ur-‐Einen	   einsehen	   und	  mit	   ihm	   in	   Verbindung	   treten	   lässt.	   Er	   greift	   offenbar	   auf	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
669	  ebd.,	  p.	  333,	  334	  
670	  David	  Bohm	  geht	  davon	  aus,	  dass	  in	  der	  „impliziten	  Ordnung“	  alle	  Informationen	  in	  „einem“,	  d.h.	  dem	  
Holofeld,	   existieren.	   In	   jedem	   infinitesimal	   kleinen	  Zeitabschnitt	   faltet	   sich	  die	   implizite	  Ordnung	   in	  die	  
explizite	  Ordnung	  –	  die	  Wirklichkeit,	  wie	  wir	  sie	  kennen	  -‐	  aus	  und	  webt	  den	  vorangegangenen	  Augenblick	  
fort.	  Mithin	  findet	  ein	  ständiges	  Oszillieren	  zwischen	  dem	  Ganzen/Einen	  und	  unserem	  Realitätsausschnitt	  
statt.	  Unsere	  menschliche	  Wahrnehmung	  kann	  aber	  nicht	  die	  subliminalen	  Bilder	  der	  impliziten	  Ordnung	  
wahrnehmen,	   sondern	  nur	  die	  expliziten.	  Ausnahmen	  scheinen	  hier	  Zugang	  zu	  haben.	   In:	  Peat,	  F.	  David	  
(1991):	  Synchronizität.	  Die	  verborgene	  Ordnung,	  p.	  194	  -‐	  202	  
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einen	   erweiterten	   Bewusstseinszustand	   zu,	   in	   dem	   er	   die	   Verzückung	   und	   Vision	  

perzipieren	   kann.	   Was	   aber	   ermöglicht	   dies	   dem	   Genius?	   Es	   mag	   hier,	   Nietzsches	  

bisherigen	   Gedanken	   folgend,	   von	   einem	   außerordentlichen	   oder	   einem	   Ausnahme-‐

Instinkt	   zu	   sprechen	   sein,	   der	   –	   wie	   bereits	   vorgeschlagen	   –	   sich	   als	   ein	  mystischer	  

Instinkt	  zeigt	  oder	  aber	  diesen	  übersteigt,	  gleichsam	  als	  über-‐mystischer	   Instinkt:	  Denn	  

der	   Genius	   vermag	   noch	  mehr:	   er	   ist	   hier	   „träumend“	  maximal	   wach	   und	   kann	   klare	  

Informationen	   für	   sich	   gewinnen,	   während	   einem	   gewöhnlichen	  Menschen	   höchstens	  

eine	  dämmernde	  Ahnung	  widerfährt.	  Doch	  Nietzsche	  führt	  auch	  hier	  noch	  weiter	  hinaus	  

und	   erreicht	   damit	   den	  Top-‐Level	   der	  mystischen	  Performance:	   –	  Der	  Genius	   ist	  Herr	  

über	  diesen	  Prozess,	  diesen	  Ausnahmezustand	   resp.	  den	  altered	  state	  of	  consciousness,	  

Herr	   über	   jene	   Ek-‐stase,	   die	   direkt	   hineinsteht	   in	   ein	   Sein,	   das	   das	  Werden	   aus	   sich	  

entlässt	  und	  wesentlich	  eins	  ist	  mit	   ihm.	  Es	   ist	  das	  Feld	  der	  „mystischen	  Intuition“,	   	  zu	  

dem	   die	   Vorsokratiker,	   die	   über	   den	   Ursprung	   nachsannen,	   noch	   Zugang	   hatten,	   von	  

dem	   auch	   spätere	   Philosophien	   zu	   künden	   versuchten	   und	   das	   sich	   reduziert	   auf	   den	  

Satz:	   „„Alles	   ist	   Eins“.“671	  Damit	   nicht	   genug:	  Dieser	   Zustand	   fällt	   nicht	   als	  Gnade	  oder	  

unter	   bestimmten	  Umständen	   dem	  Genius	   zu,	   nein,	   er	   versteht	   es	   „ihn	   aus	   sich	   allein	  

erzeugen“672	  zu	  können.	  Es	   ist	  eine	  menschliche	  Kapazität,	  über	  die	  er	  verfügt	  –	  er	  hat	  

den	   Instinkt,	   der	   ihm	   Zugang	   in	   diese	   andere	   -‐	   erweiterte	   -‐	   Sphäre	   mit	   ihrer	  

umfassenden	   Schau	   und	   ihrem	   umfassenden	   Informationsfeld	   gewährt.	   Mit	   den	  

Instinkten	  für	  solche	  Erfahrungen	  ausgestattet	  zu	  sein,	  zeichnet	  aus,	  lässt	  einer	  anderen	  

Ordnung	   angehören,	   leistet	   dem	   Thymos	   Tribut:	  Wer	   dieser	   sphärischen	   Transvision	  

und	   Transgression	   mächtig	   ist,	   generiert	   automatisch	   den	   natürlichen	   Stolz	   des	  

Ausnahmemenschen.	   Es	   ist	   hier	   immer	   mitzudenken,	   dass	   Nietzsche	   zwar	   ob	   seiner	  

elitären	  Ausbildung	  an	  der	  Schulpforta,	  ob	  seiner	  späteren	  Studien	  in	  Bonn	  und	  seiner	  

philologischen	   Professur	   in	   Basel	   ein	   weitläufiger	   wie	   tiefgründiger	   Einblick	   in	   die	  

antike	  Geisteswelt	  eröffnet	  worden	   ist;	   	   zu	   solchen	  Vorstößen	   jedoch	  braucht	  es	  eines	  

Wahrheitssuchenden,	   dem	   an	   wirklicher	   Freiheit	   des	   Denkens	   liegt,	   der	   ein	   mutiger	  

Forscher	   ist	   und	   der	   die	   adäquaten	   Instinkte	   hierfür	   mitbringt	   resp.	   diese	   in	   sich	  

ausgebildet,	  verfeinert	  und	  kultiviert	  hat.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
671	  KSA	  1,	  PHG,	  p.	  813	  
672	  s.o.	  
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III.5 In	  opio	  veritas?	  

Bleibt	  also	  noch,	  um	  auch	  etwaige	  physische	  Komponenten	  mit	   ihrer	  Wirkung	  auf	  den	  

Geist	  zu	  berücksichtigen,	  die	  redliche	  Frage,	  wie	  bereits	  vorgeschlagen,	  inwieweit	  nicht	  

auch	  das	  Opium	  oder	  eine	  –	  auf	  welche	  Weise	  auch	   immer,	  Ausnahmenmenschen	  mag	  

dies	  möglich	  sein	  –	  evozierte	  Stimulation	  bestimmter	  cerebraler	  Regionen,	  insbesonders	  

des	   locus	   coerulus	   das	   Türöffnen	   erleichtert	   haben	   mochten.	   Dies,	   zumal	   Nietzsche	  

davon	   ausgeht,	   dass	   der	  Genius	   diesen	   Zustand	   aus	   sich	   erzeugen	   kann,	   und	   auch	  die	  

antiken	   Genien,	   die	   in	   die	   Größeren	  Mysterien	   eingeweiht	   oder	   deren	   Priester	   waren,	  

ihre	  dionysischen	  Stimulantien	  kannten.673	  Der	  Neurowissenschaftler	   	  Solomon	  Snyder	  

stellt	  für	  unseren	  Zusammenhang	  in	  seinem	  Buch	  Chemie	  der	  Psyche	  folgendes	  heraus:	  

Die	   Psychedelikaforschung	   läßt	   außerdem	   vermuten,	   dass	   die	   erstaunliche	  

Empfindung,	   mit	   dem	   Universum	   eins	   zu	   sein,	   wie	   sie	   von	   Psychedelika	   hervorgerufen	  

wird,	   eine	   Überaktivierung	   des	   Locus	   coeruleus	   widerspiegelt,	   die	   die	   Schranken	  

zwischen	  dem	  Ich	  und	  dem	  Nicht-‐Ich	  zusammenstürzen	  läßt.	  Der	  Locus	  coeruleus	  mag	  –	  

indem	   er	   den	   Grad	   unserer	   Wachheit	   unter	   normalen	   Umständen	   beeinflußt	   –	   ganz	  

entscheidend	   über	   das	   bestimmen,	   was	   Psychologen	   das	   Ego	   nennen:	   das	   Bewußtsein	  

eines	  jeden	  Menschen,	  eine	  eigenständige	  Person	  zu	  sein,	  losgelöst	  von	  allen	  anderen	  und	  

allein	  dem	  Universum	  gegenübertretend.“674	  

Giselher	  Guttmann	  und	  Friedrich	  Bestenreiner,	  die	  diese	  Aussage	  Snyders	  in	  ihrem	  Buch	  

Ich	  sehe,	  denke,	  träume,	  sterbe	  ebenfalls	  anführen,	   fügen	  hier	  ergänzend	  die	  spannende	  

Frage	  hinzu:	  „War	  René	  Descartes’	  Idee	  von	  einem	  neuroanatomischen	  Bauelement	  als	  

dem	  Sitz	  der	  Seele	   (damals	  noch	  Zirbeldrüse)	  doch	  nicht	  so	  abwegig?“675	  Nun	   ist	  zwar	  

Opium	   nicht	   vorrangig	   zu	   den	   Psychedelika	   zu	   rechnen;	   seine	   Euphorie	   auslösende	  

Wirkung	   aber,	   der	   Glücksrausch,	   das	   klare	   Träumen,	   der	   Versöhnungscharakter	   mit	  

allem	  was	   ist,	   der	   ihm	   zugeschrieben	  wird,	  mag	   sich	   bei	   Nietzsche	   insofern	   verstärkt	  

haben,	   zumal	   er	   zum	  einen	   seit	   seiner	  Kindheit,	  wie	   in	  Kapitel	   I	   gezeigt,	   eine	   gewisse	  

Offenheit	   für	   Ausnahmeerfahrungen	   zeigt,	   und	   da	   er	   zum	   anderen	   das	   Opium	   als	  

Medikament	   eingenommen	   hat,	   was	   eine	   wesentlich	   höhere	   Wirksamkeit	   des	  

Entheogens 676 	  heraufruft	   als	   z.B.	   dessen	   Rauchen.	   Aus	   Nietzsches	   Beschreibungen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
673	  Zu	  den	  antiken	  Stimulantien	  vlg.	  Wasson,	  Ruck	  &	  Hofmann	  (1990):	  Der	  Weg	  nach	  Eleusis	  
674	  Synder,	  Solomon	  H.	  (1994)	  Chemie	  der	  Psyche,	  p.	  207	  
675	  Guttmann,	  Giselher	  und	  Bestenreiner,	  Friedrich	  (1991):	  Ich	  sehe	  denke	  träume	  sterbe,	  p.	  209	  
676	  Ob	  Opium	  zu	  den	  Entheogenen	  gezählt	  werden	  soll,	  wird	  unterschiedlich	  gehandhabt.	  Seine	  Wirkung	  
weist	  jedoch	  auf	  den	  göttlichen	  Teil	  der	  Natur	  im	  Ausnahmezustand	  hinaus.	  (s.u.)	  
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solcher	  außergewöhnlichen	  Bewusstseins-‐	  und	  Inspirationszustände,	  denen	  wir	  bereits	  

begegnet	  sind	  und	  noch	  begegnen	  werden,	  liegt	  aber	  doch	  die	  Vermutung	  nahe,	  dass	  es	  

sich	  hierbei	  um	  einen	  Zustand	  handelt,	  der	  dem	  psychedelischen	  resp.	  entheogenen	  sehr	  

verwandt	   ist.	  Als	  Gewährsmann	  hierfür	  mag	  der	  Literat	  Thomas	  de	  Quincey	  gelten,	  der	  

bereits	   1821	   im	   London	   Magazine	   seine	   Confessions	   of	   an	   English	   Opium-‐Eater	  

veröffentlichte.	  Er	  berichtet	  Erstaunliches	  über	  die	  Wirkung	  des	  Opiums	  –	  auch	  insofern,	  

als	  sich	  manches	  in	  Nietzsches	  Philosophie	  wiederfinden	  lässt:	  Der	  Zustand	  gleiche	  –	  bei	  

akuter	   Einnahme	   –	   „einer	   Flamme“677,	   bei	   stetiger	   „einem	  Glühen“;	  was	   die	   „geistigen	  

Fähigkeiten“	  anbelangt,	  so	  schafft	  es	  „die	  großartigste	  Ordnung,	  Logik	  und	  Harmonie“,	  es	  

breitet	  über	  diese	  „Heiterkeit“	  und	  „eine	  Art	  vitaler	  Wärme,	  der	  der	  Verstand	  zustimmt	  

und	   die	   eine	   Körperkonstitution	   von	   ursprünglicher,	   sozusagen	   vorsündflutlicher	  

Gesundheit	  immer	  begleiten	  wird“,	  es	  rufe	  die	  „Ausdehnung	  liebreicher	  Gefühle“	  herauf,	  

in	  denen	  der	  „gesunde	  Naturzustand“	  zurückkehre,	  es	  bewirke,	  dass	  der	  „göttliche	  Teil	  

seiner	  Natur	  die	  Oberhand	  gewinnt:	  daß	  seine	  moralischen	  Fähigkeiten	  in	  einen	  Zustand	  

von	   wolkenloser	   Heiterkeit	   geraten,	   und	   daß	   über	   allem	   das	   große	   Licht	   des	  

majestätischen	   Verstandes	   strahlt“.678	  Es	   euphorisiert:	   „Welch	   feierliche	   Chöre	   löst	   es	  

nun	   in	   meinem	   Herzen	   aus!“679	  	   „Welch	   ein	   Erheben	   meines	   Geistes	   aus	   dem	   letzten	  

Abgrund	   seiner	   Tiefe!	   Welche	   Offenbarung	   der	   Welt	   in	   mir!	   [..]	   Das	   Geheimnis	   der	  

Glückseligkeit,	  über	  das	  die	  Philosophen	  so	  viele	  Jahrhunderte	  nachgesonnen	  hatten,	  es	  

war	   auf	   einmal	   entdeckt!“ 680 	  Es	   kann	   „alle	   Gefühle	   in	   Übereinstimmung	   bringen,	  

gleichwie	  es	  Normalschlüssel	  gibt,	  die	  für	  jedes	  Schlüsselloch	  passen“.681	  Es	  nähert	  dem	  

Mystischen,	  lässt	  „Gedanken	  so	  gesund	  wie	  nie	  zuvor“682	  formen,	  und	  fordert	  heraus,	  es	  

hymnisch	  anzureden:	   „Oh	  gerechtes,	  wunderbares	  und	  mächtiges	  Opium!“683	  Auch	  der	  

persische	  Zarathustra	  führt,	  wie	  wir	  bereits	  erfahren	  haben,	  Zwiegespräche	  mit	  seinem	  

Haoma684	  und	  preist	  es	  auf	  ganz	  ähnliche	  Weise,	  auch	  Nietzsche	  schätzt	  den	  Austausch	  

mit	   Dionysos	   und	   eignet	   ihm	   einen	   Hymnus	   zu.	   Dennoch	   bedarf	   es	   hoch	   elaborierter	  

geistiger	   und	   seelischer	   Kräfte,	   um	   Transformator	   der	   Geschenke	   der	   Pflanze	   sein	   zu	  

können:	   um	   sie	   als	   Erkennender	   und	   Schaffender	   in	   Philosophie,	   Literatur	   und	  Musik	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
677	  Man	  vergleiche	  hierzu	  Nietzsches	  Gedicht	  Ecce	  Homo	  –	  Kap.	  VII.4	  	  
678	  Quincey,	  Thomas	  de	  (2017):	  „Bekenntnisse	  eines	  englischen	  Opiumessers“,	  p.	  40,	  41	  
679	  ebd.,	  p.	  37	  
680	  ebd.,	  p.	  38	  
681	  ebd.,	  p.	  47	  
682	  ebd.,	  p.	  54	  
683	  ebd.,	  p.	  49	  
684	  vgl.	  Kap.	  II.6.1,	  Fußnote	  zu	  Haoma/Avesta.	  
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gerinnen	   zu	   lassen,	   um	  der	  Methexis	   an	  Schönheit	  und	  Ordnung	  Achtung	   zu	   erweisen	  

und	   sie	   ins	   Werk	   zu	   setzen,	   um	   auch	   lebensweltlich	   einen	   wohlgeformteren	   und	  

wohlgerateneren	   Ausdruck	   zu	   pflegen.	   Dafür	   ist	   der	   gesunde	   Instinkt	   für	   einen	  

unabhängigen	  Umgang	  mit	  der	  Pflanzenessenz	  essentiell.	  Erst	  so	   lässt	  sich	  die	  Freiheit	  

im	   Denken	   feiern.	   Und	   die	   ästhetische	   Weltbetrachtung	   gewinnen. 685 	  Wenn	   also	  

Nietzsche	   in	   jenem	  Briefentwurf	  an	  Rée	  und	  Lou	  „in	  opio	  veritas“686	  notiert,	  so	  enthält	  

dies	   auch	   einen	   Hinweis	   auf	   die	   mit	   dem	   Entheogen	   beflügelten	   Dimensionen	   seiner	  

geistigen	   Schau;	   sein	   mystischer	   Instinkt	   mag	   den	   Zugang	   zu	   deren	   Potential	   noch	  

weiter	   geöffnet	   haben,	   wovon	   sein	   Werk	   und	   seine	   mächtigen	   Inspirationsphasen	   -‐	  

unter	  diesem	   frame	  betrachtet	   -‐	  zeugen.	  Vielleicht	  hätte	  er	  sogar	  soweit	  gehen	  können	  

zu	  sagen:	  „in	  opio	  deo“?	  

III.6 Korruption	  und	  Neuausrichtung	  der	  Instinkte	  	  

Solche	  Ausnahmeerscheinungen	   sind	   durchwegs	   selten	  Gegenstand	   der	   akademischen	  

Hinschau.	   Noch	   seltener	   werden	   sie	   überhaupt	   in	   die	   philosophische	   Betrachtung	  

einbezogen	   –	   beginnend	  mit	   der	   Heraufkunft	   des	   theoretischen	  Menschen.	   So	  mag	   es	  

nicht	   verwundern,	   dass	  Nietzsche	   in	   der	  wissenschaftlichen	  Erziehung	  nichts	  weniger	  

als	   die	   „Befreiung	   vom	   Instinkte“	   ortet.687	  Das	   geheime	   Programm	   der	   Bildung?	   	   Das	  

Austreiben	  des	  Instinkts:	  die	  Pädagogen	  als	  dessen	  Exorzisten?688	  Ist	  doch	  der	  Instinkt	  

immerhin	  gerade	  das	  Unberechenbare,	  das	   für	  viele	  Nicht-‐Einholbare,	  das	   für	   logische	  

Strickleitern	  Unzugängliche,	  das	  schwer	  Definierbare;	  in	  noch	  höherem	  Ausmaß	  gilt	  das	  

für	   den	   zuvor	   in	   Bildersprache	   nachvollzogenen	   mystischen	   Instinkt,	   der	   in	   seiner	  

besonderen	   Spezifikation	   an	   Ausnahmemenschen	   und	   ein	   Ausnahmebewusstsein	  

gebunden	   ist	   –	   oder	   aber	   praktischer	   Einübung	   bedarf.	   Nietzsche	   selbst	   hatte	   freilich	  

von	  Kindesbeinen	  an	  seine	  wohlgeratene	  Resilienz	  entwickelt	  gegen	  jegliche	  Spielarten	  

von	   instinktbefreiender	   und	   instinktbefreiter	   Bildungsmoral.	   Letztere	   verfolgt	   ihre	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
685	  Thomas	   de	   Quincey,	   der	   übrigens	   zunehmend	   vom	   Opium	   abhängig	   wurde,	   erlaubte	   sich	   für	   seine	  
Literatur	  die	  Freiheit	  einer	  –	  extravaganten	  wie	  perfiden	  -‐	  Variante	  ästhetischer	  Betrachtung	  mit	  seiner	  
Schrift	   von	   1827:	   „Der	  Mord	   als	   eine	   der	   schönen	   Künste	   betrachtet“,	   bzw.	   „Der	  Mord	   als	   eine	   schöne	  
Kunst	  betrachtet“.	  Vgl.	  Quincey,	  Thomas	  de	  (1977):	  Der	  Mord	  als	  eine	  schöne	  Kunst	  betrachtet	  
686	  KSB	  6,	  p.	  307;	  vgl.	  auch	  Kap.	  II.5.1	  
687	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  132	  
688	  vgl.	   hierzu	   Bertrand	   Russels	   immer	   noch	   treffliche	  Diagnose	   zur	   Bildungspolitik	   von	   1922	   und	   dem	  
gewünschten	  Typus,	  der	  in	  der	  Schule	  vorbereitet	  werden	  soll;	  als	  Fußnote	  in	  Kap.	  IV.7	  	  	  
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eigenen	   Zwecke:	   In	   seiner	   Schrift	   Über	   die	   Zukunft	   unserer	   Bildungsanstalten	   beklagt	  

Nietzsche	  das	   „Übermaß	  von	  Unberufnen“,	  die	  dort	   ihren	  Dienst	   tun	  und	   sieht	   sie	  mit	  

dem	   Instinkt	   des	   „similis	   simili	   gaudet“	   ausgestattet.689	  Hat	   man	   also	   immer	   diejene	  

Moral,	   die	   dem	   Maß	   seines	   Widerstands	   gegen	   die	   Gravitationskraft	   der	  

Vermittelmäßigung	  korreliert?	  690	  	  

	  

Nicht	   nur	   Wissenschaft	   und	   Bildung,	   auch	   die	   Demokratie	   zeigt	   sich	   im	   antiken	  

Gemeinwesen	  seit	  der	  sokratischen	  Wende	  von	  einem	  schädlichen	  Befall	  der	  gesunden	  

Instinkte	   infiziert:	   „Die	  Demokratie	   als	   Rationalismus	   siegend	   und	   kämpfend	  mit	   dem	  

Instinkt:	   letzterer	   	   v e r z e r r t 	   sich.“691	  	   Vollzieht	   sich	   hier	   ein	   Kampf	  Einzelinstinkte	  

versus	   Masseninstinkt?	   Wenn	   die	   besonderen	   Instinkte	   der	   Einzelnen	   aberzogen,	  

mindestens	  aber	  verzerrt	  werden,	  spricht	  das	  zugunsten	  einer	  Massentauglichkeit,	  des	  

gemeinen	  Nutzens	  und	  folglich	  der	  leichteren	  Beherrschbarkeit	  der	  Vielen.	  

„Daß	   hier	   Vieler	   Nutzen	   über	   den	  Weniger	   gesetzt	   wird,	   das	   hätte	   nur	   Sinn	   bei	   der	  

Voraussetzung,	   daß	   der	   Einzelne	   nicht	   mehr	   Werth	   haben	   	   k ö n n e 	   als	   die	   ganze	  

Gesellschaft!	   Von	   vornherein	   ist	   aber	   hier	   die	   	   A b s i c h t , 	   solche	   Einzelne	   gar	   nicht	  

entstehen	  zu	  machen:	  das	  Bild	  des	  Menschen	  ist	  schon	  da,	  welches	  man	  als	  Maaßstab	  für	  

die	  Erhaltung	  des	  gemeinen	  Nutzens	  nimmt.	  Die	  Voraussetzung	  der	   	  G e s e l l s c h a f t 	  

m u ß 	   s e i n ,	   daß	   sie	   den	   	   h ö c h s t e n 	   T y p u s 	   „Mensch“	   repräsentire	   und	  	  	  

d a r a u s 	   	   ihr	   Recht	   ableitet,	   alles	   	   i h r 	   Feindliche	   als	   das	   an	   	   s i c h 	   Feindliche	   zu	  

bekämpfen.	  –“692	  

Dass	   Nietzsche	   hier	   eine	   radikale	   Umwertung	   vornimmt,	   und	   für	   ihn	   sehr	   wohl	   der	  

wohlgeratene	   Einzelne,	   der	   sich	   zum	   höchsten	   Typus	   aufschwingt,	   Vorrang	   vor	   der	  

Gesellschaft	  erhält,	  ja	  überhaupt	  ihr	  Sinn	  und	  ihre	  Rechtfertigung	  ist,	  und	  es	  deshalb	  der	  

Gesellschaft	   daran	   liegen	  müsse,	   große	   Einzelne	   hervorzubringen,	   die	   damit	   auch	   ihr	  

Stolz	  und	  ihr	  Vermächtnis	  sind,	  auch	  das	  Vorbild	  und	  die	  Sehnsucht	  der	  Vielen,	  offenbart	  

einmal	   mehr	   sein	   Engagement	   für	   das	   Ausnahmewesen,	   für	   eine	   Politik	   der	   stolzen	  

Regungen	  und	  der	  gesunden	   Instinkte.	  Was	  nun	  aber	  die	   „Geschichte	  der	  Menschheit“	  

anbelangt,	   so	   liegt	   für	  Nietzsche	  darin	  bislang	   „kein	  Zweck,	  keine	  vernünftige	  geheime	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
689	  KSA	  1,	  BA,	  p.	  697	  
690	  vgl.	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  143:	  „Ihr	  werdet	  immer	  nur	  die	  Moral	  haben,	  die	  zu	  eurer	  Kraft	  paßt.“	  
691	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  46	  
692	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  317	  
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Leitung,	  kein	   Instinkt,	  sondern	  Zufall,	  Zufall,	  Zufall“693.	  Diesen	  Playground	  –	  und	  damit	  

wird	   wiederum	   Nietzsches	   überzeitlicher,	   kontuitiver	   Blick	   und	   sein	   schöpferischer	  

Impetus	  gewahr	  –	  will	  er	  als	  Erkennender,	  Schaffender	  und	  Liebender	  nicht	  weiter	  der	  

Kontingenz	   oder	   gar	   der	   Entropie	   überlassen.	   Er	   setzt	   sich	   hier	   als	   Ordner	   und	  

Ausrichter	  des	  Sinns	  und	  der	  Sinne	  an:	  als	  der	  Erste,	  der	  mit	  dem	  Übermenschen	  so	  etwas	  

wie	  einen	  nicht-‐religiösen	  aber	  dennoch	  rückbindenden	  Zweck,	  einen	  Sinn,	  ein	  Telos	  für	  

die	  Geschichte	  der	  Menschheit	  ansetzt,	  das	  in	  einem	  Sich-‐höher-‐Schaffen	  liegt.	  Und	  mehr	  

noch:	  er	   legt	  einen	  Gesamt-‐Instinkt	  als	  Leitung	  hinein,	  (re)aktiviert	   jenen	  Leit-‐Instinkt,	  

der	   die	   Menschen	   zum	   Über-‐sich-‐Hinauswachsen	   bewegen	   soll,	   der	   ihm	   Agent	   des	  

Willens	  zum	  Leben	  ist.	  Letztlich:	  „Nicht	  „Menschheit“,	  sondern	  	  Ü b e r m e n s c h 	  ist	  das	  

Ziel!“694	  

	  

Zweck	  und	  Ziel	  tragen	  dabei	  stets	  den	  Komparativ	  in	  sich	  	  –	  um	  mit	  Dionysos	  zu	  reden,	  

tritt	  das	  Vorwärtsbringen,	  das	  „stärker,	  böser	  und	  tiefer;	  auch	  schöner“695	  ins	  Zentrum	  

des	  Vorhabens	  -‐	  und	  nicht	  eine	  fixe	  Endposition.	  	  

„Der	  Mensch	  wird	  durch	  seine	  Instinkte	  geleitet:	  die	   	  Z w e c k e 	  sind	  nur	   im	  Dienste	  

der	  	  I n s t i n k t e 	   g e w ä h l t . 	  	  	  

I n s t i n k t e 	   aber	   sind	   alte	   Gewohnheiten	   des	   Handelns,	   	   A r t e n , 	   seine	  

vorhandene	  	  	  K r a f t 	   a u s z u g e b e n . 	  

Man	  soll	  das	  	  R e s u l t a t , 	  was	  	  ein	  	  Instinkt	  	  e r r e i c h t , 	   nicht	  „Zweck“	  nennen!	  

Seinen	  Trieben	  völlig	  freien	  Lauf	  lassen:	  häufig	  aber	  	  w i d e r s t r e b e n 	  sie	  sich.	  Das	  

thatsächliche	   Leben	   ist	   ein	   	   R i n g e n 	   der	   Instinkte,	   ein	   Wachsen	   der	   Einen,	   ein	  

Abnehmen	  der	  Anderen.“696	  	  

Mithin	  gilt	  es	  überhaupt,	  den	  Zweck	  anders	  –	  hier	  überraschenderweise	  als	  Mittel	  –	  zu	  

denken,	   resp.	   von	   einer	   solchen	   Benennung	   abzusehen	   oder	   ihn	   als	   vorläufigen	  

Hilfsbegriff	   einzusetzen,	   der	   die	   Orientierung	   der	   Instinkte	   vornimmt,	   ihre	   Sehnsucht	  

bestimmt.	   Andernfalls	   würden	   die	   Instinkte	   in	   ihrem	   heraklitischen	   Wettkampf	  

untereinander	  um	  ihr	  Wesentliches	  gebracht;	  die	  Resultante	  der	  Instinktvektoren	  gilt	  es	  	  

auszurichten:	   als	   Pfeil	   der	   Sehnsucht,	   der	   das	   eigene	   Höhere	   anvisiert.	   Dieses	   ist	   kein	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
693	  KSA	  	  9,	  NF,	  p.	  19	  
694	  KSA	  11,	  NF,	  p.	  210	  
695	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  239	  
696	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  315,	  316	  
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Zweck,	  sondern	  evolutive	  Sehnsucht.	  Denn:	  „Der	  Zweck	  ist	  es,	  der	  jedes	  Ding	  und	  Thun	  

entheiligt:	  denn	  was	  zum	  Mittel	  werden	  muß,	  wird	  entheiligt“697	  –	  was	  also	  gerade	  nicht	  

„entheiligt“	  werden	  soll,	  sind	  die	  lebensdienlichen	  Instinkte.	  	  

III.7 Das	  Wesen	  des	  Herdeninstinkts	  

Wenn	  nun	  die	   	  Geschichte	  der	  Menschheit	   sich	  so	  vollziehen	  soll,	  dass	  aus	   ihr	   jederzeit	  

der	  Übermensch	  hervorgehen	  kann	  –	  Nietzsche	  versetzt	  diesen	  durchwegs	  nicht	   in	  die	  

ferne	  Zukunft	  und	  sieht	  auch	  in	  der	  Vergangenheit	  bereits	  den	  Typus	  in	  seltenen	  Fällen	  

hervorgebracht,	   so	   muss	   der	   Einzelne	   ihn	   in	   sich	   vorbereiten.	   Dafür	   bedarf	   es	   einer	  

Abkehr	   von	   der	   Immersion	   in	   die	   Herdenmoral	   zugunsten	   der	   Ausbildung	   eines	   -‐	  

gesunden	   –	   Egoismus,	   wie	   er	   dem	   Wohlgeratenen	   eigen	   ist.	   „Ich	   bekämpfe	   den	  

Gedanken,	  daß	  der	  Egoismus	  schädlich	  und	  verwerflich	  ist:	  ich	  will	  dem	  Egoism	  das	  gute	  

Gewissen	  schaffen“	  führt	  Nietzsche	  als	  Grundbedingung	  hier	  ins	  Treffen	  und	  setzt	  fort:	  

„Ich	  behaupte,	  daß	  der	  Heerden-‐Instinkt	  das	  ursprünglich	  Stärkere	  und	  Mächtigere	  ist:	  

daß	   das	   Individuell-‐Handeln	   (das	   Nicht-‐nach-‐dem-‐Herkommen-‐handeln)	   als	   böse	  

empfunden	   worden	   ist.“698 	  Der	   Individuelle,	   der	   in	   sich	   die	   Macht	   spürt,	   aus	   der	  

mächtigeren	  Matrix	  des	  Herdeninstinkts	  herauszutreten	  und	  seinem	  eigenen	  Instinkt	  zu	  

folgen	  könnte	  aber	  durchaus	  einer	  wichtigen	  Erbschaft	  an	  Instinkten	  beraubt	  sein,	  mit	  

denen	  er	  erst	  die	  aristokratische	  Moral	  für	  sich	  beanspruchen	  kann.	  Der	  Grund	  liegt	  in	  

der	   genetisch-‐memetischen	   Anpassung	   an	   den	   Zentralwert	   der	   Herde:	   „Die	   seltsame	  

Beschränktheit	   der	   menschlichen	   Entwicklung,	   das	   Zögernde,	   Langwierige,	   oft	  

Zurücklaufende	  und	  Sich-‐Drehende	  derselben	  beruht	  darauf,	  dass	  der	  Heerden-‐Instinkt	  

des	  Gehorsams	  am	  besten	  und	  auf	  Kosten	  der	  Kunst	  des	  Befehlens	  vererbt	  wird.	  Denkt	  

man	   sich	   diesen	   Instinkt	   einmal	   bis	   zu	   seinen	   letzten	  Ausschweifungen	   schreitend,	   so	  

fehlen	   endlich	   geradezu	   die	   Befehlshaber	   und	   Unabhängigen“ 699 	  diagnostiziert	  

Nietzsche.	  Zarathustra	  lässt	  er	  über	  die	  letzten	  Menschen,	  bei	  denen	  sich	  dieser	  Instinkt	  

ausschweifend	  ausgebreitet	  hat,	  und	  die	  keine	   leitenden	  und	  unabhängigen	  Qualitäten	  

mehr	  hervorbringen,	  sagen:	  „Kein	  Hirt	  und	  Eine	  Heerde!	  Jeder	  will	  das	  Gleiche,	  Jeder	  ist	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
697	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  557	  
698	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  503,	  504	  
699	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  119	  



	   I I I . 	   V O R S T O S S 	   I N 	   D I E 	   M A T R I X 	   D E S 	   I N S T I N K T S 	  

	  

188	  

gleich:	   wer	   anders	   fühlt,	   geht	   freiwillig	   in’s	   Irrenhaus.“700	  Jene	   unbequeme	  Wahrheit,	  

dass	   vom	   Menschen	   eine	   „zähmende	   und	   züchtende	   Gewalt“701	  ausgehe,	   ortet	   Peter	  

Sloterdijk	   in	   seinem	   Antwortschreiben	   auf	   Heideggers	   Humanismusbrief,	   seiner	  

vieldiskutierten	   Schrift	   Regeln	   für	   den	   Menschenpark.	   Er	   bezieht	   sich	   dabei	   u.a.	   auf	  

Zarathustras	  Rede	  Von	  der	  verkleinernden	  Tugend702.703	  	  Hier	  mankiert	  Zarathustra,	  der	  

in	  Erfahrung	  bringen	  will,	  „was	  sich	  inzwischen	  m i t 	   d e m 	   M e n s c h e n 	   zugetragen	  

habe“,	  dass	  nun	   	  „ A l l e s 	  kleiner	  geworden“	  sei;	  704	  und	  er	  erkennt:	  „Tugend	  ist	   ihnen	  

das,	  was	  bescheiden	  und	  zahm	  macht:	  damit	  machten	  sie	  den	  Wolf	  zum	  Hunde	  und	  den	  

Menschen	   selber	   zu	   des	   Menschen	   bestem	   Hausthiere.“705	  Sloterdijk	   führt	   hier	   aus,	  

Nietzsche	  wittere	   „einen	   Raum,	   in	   dem	   unvermeidliche	   Kämpfe	   über	   Richtungen	   der	  

Menschenzüchtung	  beginnen	  werden“706,	  in	  Sloterdijks	  Diktion	  „Anthropotechniken“707,	  

und	  sieht	  in	  Zarathustras	  Rede	  eine	  „Humanismuskritik	  als	  Zurückweisung	  der	  falschen	  

Harmlosigkeit,	   mit	   der	   sich	   der	   neuzeitliche	   gute	  Mensch	   umgibt“708.	   Ebenso	   treffend	  

formuliert	   er	   Nietzsches	   Ansinnen,	   „das	   Domestikationsgeheimnis	   der	   Menschheit	   zu	  

lüften“.709	  Wenn	  er	  allerdings	  Nietzsche	  zuweist,	  dieser	  würde	  nur	  den	  „Kampf	  zwischen	  

Klein-‐	   und	   Großzüchtern	   des	   Menschen“	   sehen,	   und	   ihm	   in	   allem	   einen	   „planenden	  

Täter“	  unterstellt,	   „wo	  eher	  mit	  einer	  Zucht	  ohne	  Züchter,	  also	  einer	  subjektlosen	  bio-‐

kulturellen	  Drift	  zu	  rechnen	  wäre“710,	  so	  muss	  dieser	  Vorwurf	  entkräftet	  werden:	  Denn	  

eine	   solche	   Verselbständigung	   des	   Herdenprogramms	   hat	   sich	   uns	   bereits	   aus	   der	  

obigen	   Diagnose	   Nietzsches	   erschlossen	   sowie	   aus	   Zarathustras	   Verweis	   auf	   die	   eine	  

Herde	  ohne	  Hirt	  dargelegt.	  Zarathustras	  Bilderrede	  folgend	  wäre	  eher	  schon	  von	  einem	  

Gewohnheits-‐	  und	  Nivellierungsfeld	  zu	  sprechen,	  das	  mächtigen	  Einfluss	  zeitigt,	  und,	  um	  

in	   biologischer	  Bilderrede	   fortzufahren,	   die	  Genetik	   und	  Epigenetik	   der	  Massen	  prägt.	  

Wesentlich	   scheint	   hier	   dies:	   Die	   Lebenskraft	   akkumulierende	   Information	   der	  

natürlichen	  Instinkte,	  vor	  allem	  der	  Ausnahme-‐Instinkte	  in	  ihren	  kreativen,	  erkenntnis-‐	  

und	   lebensfördernden	   Ausformungen	   wird	   in	   einem	   solchen	   Kollektiv	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
700	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  20	  
701	  Sloterdijk,	  Peter	  (1999):	  Regeln	  für	  den	  Menschenpark,	  p.	  39	  
702	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  211	  -‐	  217	  
703	  Sloterdijk,	  Peter	  (1999):	  Regeln	  für	  den	  Menschenpark,	  p.	  37	  -‐	  39	  	  
704	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  211	  
705	  ebd.,	  p.	  214	  	  
706	  Sloterdijk,	  Peter	  (1999):	  Regeln	  für	  den	  Menschenpark,	  p.	  39	  
707	  ebd.,	  p.	  42	  
708	  ebd.,	  p.	  40	  
709	  ebd.,	  p.	  40	  
710	  ebd.,	  p.	  42	  
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heruntergefahren,	   resp.	   fällt	   sie	   insgesamt	   langsam	   der	   Entropie,	   der	   Desinformation	  

zum	  Opfer.	  Lüftet	  hier	  Nietzsche	  vielleicht	  mehr	  noch	  als	  das	  Domestikationsgeheimnis?	  

Dasjene,	   auf	   das	   es	   die	   Domestikation	   zuvorderst	   und	   doch	   zugleich	   so	   verhüllt	   und	  

versteckt	   abgesehen	   hat:	   das	   Geheimnis	   der	   Deszendenz	   der	   gesunden	   Instinkte	   zum	  

Herden-‐Instinkt	   in	   der	  Massenmoral?	   Des	  Dysangeliums,	   dass	  wir	   unserer	   kraftvollen	  

Instinkte	   beraubt	   worden	   sind	   und	   weiter	   beraubt	   werden?	   Nietzsche	   bringt	   dieses	  

Darunterliegende	   ans	   Licht:	   „Wir	   vertilgen	   die	   wilden	   Thiere,	   und	   wir	   züchten	   die	  

zahmen:	  dies	  ist	  ein	  großer	  Instinkt.“711	  Sowohl	  das	  wer?	  	  als	  auch	  das	  was?	  	  ist	  in	  diesem	  

Fall	   durch	   den	   Instinkt	   bestimmt.	   Ein	   Instinkt	   züchtet	   den	   Instinkt.	   Hier	   züchtet	   der	  

Herden-‐Instinkt	  den	  Herden-‐Instinkt.	  Der	  Herden-‐Instinkt	  aber	  ist	  die	  Moral	  selbst.712	  

III.8 Mobilmachung	  der	  Gegenkraft	  und	  Gegenbewegung	  

Nietzsche	  wäre	  nicht	  Nietzsche,	  wenn	  er	  dem	  Dysangelium	  der	  Herdenmoral	  nicht	  auch	  

ein	  Evangelium	  entgegensetzen	  würde.	  –	  Das	  will	   seine	  Lebensphilosophie,	  das	  will	  er	  

als	  Mensch	  und	  als	  Schicksal.	  Er	  hat	  dies	  deutlich	  in	  Ecce	  Homo	   formuliert.	  Aus	  seinem	  

Versuch	   einer	   Selbstkritik,	   	   den	   er	   der	   Geburt	   der	   Tragödie	   aus	   dem	   Geiste	   der	   Musik	  

vorausschickt,	   geht	   noch	   einmal	   in	   aller	   Deutlichkeit	   hervor,	   inwieweit	   er	   die	  

entropische	   Bewegung	   der	  Moral	   in	   ihrer	   einnehmenden	   Feldkraft	   für	   den	  Menschen	  

decouvriert	   	   hat	   und	   hier	   eine	   neu	   organisierende	   Gegenbewegung	   und	   Gegenkraft	  

etabliert:	  als	  Wille	  zum	  Leben,	  als	  dionysische	  Information	  und	  Wiederherstellungskraft	  

des	  Menschen	  jenseits	  des	  entkräftenden	  Wertesystems	  der	  Moral.	  

„Der	  Hass	  auf	  die	   „Welt“,	  der	  Fluch	  auf	  die	  Affekte,	  die	  Furcht	  vor	  der	  Schönheit	  und	  

Sinnlichkeit,	  ein	  Jenseits,	  erfunden,	  um	  das	  Diesseits	  besser	  zu	  verleumden,	  im	  Grunde	  ein	  

Verlangen	  in’s	  Nichts,	  an’s	  Ende,	  in’s	  Ausruhen,	  hin	  zum	  „Sabbat	  der	  Sabbate“	  –	  dies	  Alles	  

dünkte	   mich,	   ebenso	   wie	   der	   unbedingte	   Wille	   des	   Christenthums,	   	   n u r 	   moralische	  

Werthe	   gelten	   zu	   lassen,	   immer	   wie	   die	   gefährlichste	   und	   unheimlichste	   Form	   aller	  

möglichen	   Formen	   eines	   „Willens	   zum	   Untergang“,	   zum	  Mindesten	   ein	   Zeichen	   tiefster	  

Erkrankung,	   Müdigkeit,	   Missmuthigkeit,	   Erschöpfung,	   Verarmung	   an	   Leben,	   -‐	   denn	   vor	  

der	  Moral	  (in	  Sonderheit	  christlichen,	  das	  heisst	  unbedingten	  Moral)	   	  m u s s 	  das	  Leben	  

beständig	   und	   unvermeidlich	   Unrecht	   bekommen,	   weil	   Leben	   etwas	   essentiell	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
711	  KSA	  9,	  NF,	  p.	  251	  
712	  vgl.	  KSA	  11,	  NF,	  p.	  500	  
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Unmoralisches	   	   i s t , -‐ m u s s 	   endlich	   das	   Leben,	   erdrückt	   unter	   dem	   Gewichte	   der	  

Verachtung	   und	   des	   ewigen	   Nein’s,	   als	   begehrens-‐unwürdig,	   als	   unwerth	   an	   sich	  

empfunden	  werden.	  Moral	  selbst	  –	  wie?	  	  sollte	  Moral	  nicht	  ein	  „Wille	  zur	  Verneinung	  des	  

Lebens“,	   ein	   heimlicher	   Instinkt	   der	   Vernichtung,	   ein	   Verfalls-‐,	   Verkleinerungs-‐,	  

Verleumdungsprincip,	  ein	  Anfang	  vom	  Ende	  sein?	  Und,	  folglich,	  die	  Gefahr	  der	  Gefahren?	  

. . . G e g e n 	   die	   Moral	   also	   kehrte	   sich	   damals,	   mit	   diesem	   fragwürdigen	   Buche,	   mein	  

Instinkt,	  als	  ein	   fürsprechender	   Instinkt	  des	  Lebens,	  und	  erfand	  sich	  eine	  grundsätzliche	  

Gegenlehre	   und	   Gegenwerthung	   des	   Lebens,	   eine	   rein	   artistische,	   eine	  	  

a n t i c h r i s t l i c h e . 	  Wie	  sie	  nennen?	  Als	  Philologe	  und	  Mensch	  der	  Worte	  taufte	  ich	  

sie,	  nicht	  ohne	  einige	  Freiheit	  –	  denn	  wer	  wüsste	  den	  rechten	  Namen	  des	  Antichrist?	  –	  auf	  

den	  Namen	  eines	  griechischen	  Gottes:	  ich	  hiess	  sie	  die	  	  d i o n y s i s c h e . -‐“713	  

	  

Nietzsches	   Schöpfungsakt,	   mit	   seinem	   Instinkt,	   als	   einen	   fürsprechenden	   Instinkt	   des	  

Lebens	   eine	   rein	   artistische	   Gegenlehre	   und	   Gegenwerthung	   vorzunehmen,	   eine	   Anti-‐

Moral	  unter	  dem	  Namen	  des	  Dionysischen	  zu	  kreieren,	  und	  dem	  heimlichen	  Instinkt	  der	  

Vernichtung,	   des	   Verfalls,	   der	   Verkleinerung	   und	   der	   Verleumdung	   den	   „tiefste<n>	  

Instinkt	   des	   Lebens“714,	   den	   er	   in	   den	  Dionysien	   symbolisiert	   sieht,	   entgegenzuhalten,	  

bedarf	   einer	   freien,	   heraklitisch-‐supersolaren	   Position	   als	   Immoralist.	   Von	   dort	   aus	  

übersieht	   er	   diachronal	   die	   Genese	   der	   Instinkte,	   sieht,	   wie	   die	   Indoktrinationen	   und	  

Manipulationen	  seitens	  der	  christlichen	  Moral,	  der	  weltlichen	  Moral,	  der	  theoretischen	  

Moral	  der	  Wissenschaft,	  greifen	  und	  gegriffen	  haben,	  sodass	  die	  natürlichen	  Instinkte	  in	  

einer	   Weise	   kompromittiert	   worden	   sind,	   dass	   sie	   keiner	   herrschenden	   Moral	   mehr	  

bedürfen:	   Das	   Gehorchen,	   das	  bow	  down	  before	   the	  one	  you	   serve715	  ist	   in	   einer	  Weise	  

interiorisiert,	  dass	  sowohl	  Ersatzwerte	  wie	  u.a.	  der	  Konsumismus	  unter	  dem	  Regelwerk	  

multinationaler	   Konzerne	   und	   ihrer	   parareligiösen	   Werbebotschaften	   anstelle	   der	  

bisherigen	  Werte	  für	  die	  Massen	  treten	  können,	  als	  dies	  auch	  –	  als	  Herde	  ohne	  Hirt	  –	  in	  

autogener	   Selbstorganisation	   eines	   mächtigen	   Moralfelds	   geschehen	   kann,	   dem	   die	  

Anderen	  das	  Maß	  sind,	  dessen	  Bewegung	  darauf	  hinausläuft	  alles	  gleich	  und	  alle	  gleich	  

zu	   machen.	   Was	   bedeutet	   das?	   Ist	   das	   Gehorchen	   über	   Generationen	   lange	   genug	  

eingeübt,	   sind	   die	   natürlichen	   Instinkte	   denen	   des	   Kollektivs	   gewichen,	   so	   ist	   das	  

Auftauchen	  eines	  dionysischen	  Menschen	  aus	  einer	  solchen	  Masse	  –	  so	  überhaupt	  noch	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
713	  KSA	  1,	  GT,	  p.	  18,	  19	  
714	  KSA	  6,	  GD,	  p.	  159	  (<n>:	  Einfügung	  U.A.)	  
715	  Aus	   den	   Lyrics	   zu	   „Head	   Like	   a	   Hole“,	   Trent	   Reznor,	   Nine	   Inch	   Nails	   (1989):	   Album:	   „Pretty	   Hate	  
Machine“	  
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möglich	  -‐	  ein	  spontaner	  Atavismus;	  und	  folglich	  der	  absolute	  Glücks-‐	  und	  Ausnahmefall.	  

Aber	   genau	   diesem	   gilt	   es	   den	   Weg	   zu	   bereiten.	   Folglich	   muss	   Nietzsche,	   bevor	   er	  

Schöpfer	   ist,	   zum	   Vernichter	   werden:	   „Meine	   Einsicht:	   alle	   die	   Kräfte	   und	   Triebe,	  

vermöge	  deren	  es	  Leben	  und	  Wachsthum	  giebt,	  sind	  mit	  dem	  	  B a n n e 	   d e r 	   M o r a l 	  

belegt:	  Moral	   als	   Instinkt	  der	  Verneinung	  des	  Lebens.	  Man	  muß	  die	  Moral	   vernichten,	  

um	   das	   Leben	   zu	   befreien.“716 	  Für	   wen	   wird	   die	   Moral	   vernichtet?	   Für	   wen	   der	  

Nährboden	   für	   bejahende	   Instinkte	   geschaffen?	   –	   Für	   die	   spontanen	   Atavismen,	   die	  

Ausnahmen;	   dazu	   aber	   auch	   potentiell	   für	   alle,	   die	   in	   der	   Lage	   dazu	   sind,	   Ziele	  

darzustellen	  und	  auf	  eine	  höhere	  Stufe	  der	  Eigenständigkeit	  zu	  locken.	  „Mein	  Gedanke:	  

es	   fehlen	  die	   Ziele,	   und	   	   d i e s e 	   m ü s s e n 	   E i n z e l n e 	   s e i n ! “ 717	  Nietzsche	   sagt	  

dies	   aufgrund	   seiner	   Beobachtungen,	   auch	   aufgrund	   seines	   Vorblicks	   ins	   nihilistische	  

Zeitalter	   –	   ihm	   zeigt	   sich	   das	   Bild	   eines	   sehnsuchtsfreien,	   allein	   noch	   arbeits-‐	   und	  

konsumgesteuerten	  Getümmels:	  „Wir	  sehn	  das	  allgemeine	  Treiben:	  Jeder	  Einzelne	  wird	  

geopfert	   und	   dient	   als	   Werkzeug.	   Man	   gehe	   durch	   die	   Straße,	   ob	   man	   nicht	   lauter	  

„Sklaven“	   begegnet.	   Wohin?	   Wozu?“718	  Genau	   diesen	   Fragen	   stellt	   er	   sich.	   Um	   hier	  

Antworten	  zu	  finden,	  bedarf	  es	  eines	  Wechsels	  aus	  der	  Sphäre	  des	  Erkennenden	  in	  jene	  

des	  Schaffenden.	  Nietzsche	  verhält	  sich	  hier	  als	  Künstler,	  als	  der,	  der	  eine	  neue	  Poesie	  in	  

den	  Lauf	  der	  Dinge	  einschreibt	  und	  die	  Sehnsucht	  nach	  ihr	  erweckt.	  Diese	  Poesie	  –	  samt	  

der	   Sehnsucht	   nach	   ihr	   –	   ist	   denen,	   die	   die	   Ausnahme	   in	   sich	   spüren,	   den	   spontanen	  

Atavismen	   mit	   den	   lebensstarken	   Instinkten,	   dem	   Luxus-‐Überschuss	   vorbehalten.	   Er	  

notiert	  sich	  seine	  Aufgabe	  als	  Erkennender	  und	  Schaffender:	  

„Die	   	   N o t h w e n d i g k e i t 	   zu	   erweisen,	   daß	   zu	   einem	   immer	   ökonomischeren	  

Verbrauch	   von	   Mensch	   und	   Menschheit,	   zu	   einer	   immer	   fester	   in	   einander	  

verschlungenen	   „Maschinerie“	   der	   Interessen	   und	   Leistungen	   	   e i n e 	  

G e g e n b e w e g u n g 	   g e h ö r t . 	   Ich	   bezeichne	   dieselbe	   als	   	   A u s s c h e i d u n g 	  

e i n e s 	   L u x u s – Ü b e r s c h u s s e s 	   d e r 	   M e n s c h h e i t : 	   in	   ihr	   soll	   eine	  	  

s t ä r k e r e 	  Art,	  ein	  höherer	  Typus	  ans	  Licht	  treten,	  der	  andre	  Entstehungs-‐	  und	  andre	  

Erhaltungsbedingungen	   hat	   als	   der	   Durchschnitts-‐Mensch.	   Mein	   Begriff,	   mein	  	  

G l e i c h n i ß 	   für	  diesen	  Typus	  ist,	  wie	  man	  weiß,	  das	  Wort	  „Übermensch“.“719	  

Eine	   solche	   Gegenbewegung,	   die	   sich	   von	   Nietzsches	   wohin?	   und	   wozu?	   thymotisch	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
716	  KSA	  12,	  NF,	  p.	  274	  (Hervorhebung	  durch	  Nietzsche)	  
717	  ebd.,	  p.	  281	  
718	  KSA	  12,	  NF,	  p.	  281	  
719	  KSA	  12,	  NF,	  p.	  462	  
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affiziert	   zeigt,	   die	   sich	   geneigt	   fühlt,	   existentiell	   ihr	   Commitment	   zu	   machen	   zum	  

Vorwärts	   und	   Aufwärts 720 ,	   ist	   folglich	   notwendig	   niemals	   eine	   Massenbewegung,	  

sondern	  es	  sind	  Einzelne,	  Ausnahmen,	  die	  den	  Willen	  zum	  Leben,	  den	  Willen	  zur	  Macht	  

sich	   immer	  wieder	   gewinnen.	   Es	   sind	   auch	   die	   Freieren	   –	   das	  Kollektiv	   hingegen	  will	  

keine	   Freien,	   es	   produziert	   laufend	   Bande	   der	   Abhängigkeiten	   und	   ein	   Einfangen	   der	  

Ausreißer	  ins	  Mittelmaß.	  Wer	  einen	  Überschuss	  an	  Freiheit	  und	  Kraft	  mitbringt	  –	  man	  

denke	   heute	   z.B.	   an	   Edward	   Snowdon	   –	   wird	   zum	   Public	   Enemy.	   Jedoch:	   Bei	   all	   der	  

Vorrangstellung	   der	   Ausnahmen	   dieser	   Gegenbewegung	   entwirft	   hier	   Nietzsche	  

durchaus	   kein	   philosophisches	   oder	   existentielles	   Modell	   für	   Individualisten:	   „Meine	  

Philosophie	   ist	  auf	  Rangordnung	  gerichtet:	  nicht	  auf	  eine	   individualistische	  Moral.	  Der	  

Sinn	  der	  Heerde	   soll	   in	  der	  Heerde	  herrschen,	   -‐	   aber	  nicht	  über	   sie	  hinausgreifen:	  die	  

Führer	   der	   Heerde	   bedürfen	   einer	   grundverschiedenen	   Werthung	   ihrer	   eignen	  

Handlungen,	   insgleichen	   die	   Unabhängigen,	   oder	   die	   „Raubthiere“	   usw.“721	  Dass	   hier	  

mitunter	   partielle	   Schnittmengen	   gerade	   zwischen	   den	   Unabhängigen	   und	   den	  

Individuellen	   auftreten	   können,	   mag	   vorkommen,	   Nietzsches	   Hinblick	   gilt	   hier	   jedoch	  

dem	   Betracht	   des	   Zusammenwirkens	   zwischen	   den	   Instinkten	   der	  

Führungspersönlichkeiten	   –	   in	   unterschiedlichen	   Rängen	   -‐	   und	   jenen	   der	  Masse.	   Eine	  

ausführliche	  Darstellung	  der	  Verantwortung	  seitens	  der	  Herrenmoral,	  wie	  Nietzsche	  die	  

aristokratische	   Moral	   auch	   nennt,	   für	   diejenen,	   die	   vorrangig	   von	   der	   Sklavenmoral	  

geprägt	   sind	   und	   sie	   leben,	   sowie	   den	   für	   beide	   Moraltypen	   gewinnbringenden	  

Interdependenzen	  und	  dem	  Auftreten	  beider	  Moralen	  in	  unterschiedlicher	  Gewichtung	  

selbst	  in	  einem	  Individuum	  findet	  sich	  bereits	  ausführlich	  dargestellt	  in	  Keine	  Schönheit	  

ohne	   Gefahr.722	  „Das	   Wesentliche	   an	   einer	   guten	   und	   gesunden	   Aristokratie“	   sei,	   sagt	  

Nietzsche,	   „dass	   sie	   sich	   	   n i c h t 	   als	   Funktion	   (sei	   es	   des	   Königthums,	   sei	   es	   des	  

Gemeinwesens),	   sondern	   als	   dessen	   	   S i n n 	   und	   höchste	   Rechtfertigung	   fühlt“.723	  Die	  

Aristokraten	   des	   Geistes	   verhalten	   sich	   dabei	   wie	   Epiphyten	   zu	   Bäumen	   –	   Nietzsche	  

bringt	   als	   Beispiel	   jene	   „sonnensüchtigen	   Kletterpflanzen	   auf	   Java“,	   die	   sich	   auf	   den	  

Baum	  stützen	  und	  „in	  freiem	  Lichte	  ihre	  Krone	  entfalten	  und	  ihr	  Glück	  zur	  Schau	  tragen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
720	  vgl.	   hierzu	  Nietzsches	   Brief	   an	   Lou	   von	   Salomé,	  wo	   er	   ihr	   den	   folgenden	   Abschiedsgruß	   zukommen	  
lässt,	  der	  nahelegt,	  zu	  welcher	  Typus	  Mensch	  er	  Lou	  zählt:	  „Vorwärts,	  meine	  liebe	  Lou,	  und	  aufwärts!“	  	  
KSB	  6,	  p.	  252	  
721	  KSA	  12,	  NF,	  p.	  280	  
722	  vgl.	  Aris,	  Ulrike	  (1999):	  Keine	  Schönheit	  ohne	  Gefahr,	  p.	  123	  ff.	  
723	  KSA	  5,	  JGB,	  	  p.	  206	  
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können“.724	  	  

	  

Nietzsche	   sind	   die	   oben	   dargestellten	   Klarstellungen	   deshalb	   wichtig,	   weil	   der	  

Übermensch	   nicht	   missverstanden	   sein	   soll	   als	   eine	   plötzlich	   emergierende	  

Massenkultur	   von	   Übermenschen	   auf	   einer	   nächsten	   Evolutionsstufe	   –	   für	   alle	  

erreichbar	  -‐,	  sondern	  die	  Übermenschen	  des	  Regel-‐Menschen	  bedürfen,	  um	  Ausnahmen	  

sein	  zu	  können.	  Was	  vorbereitet	  werden	  soll,	  ist	  der	  Boden,	  aus	  dem	  der	  Übermensch	  in	  

größerem	  Umfang	  erstehen	  kann,	  auch	  das	  Seil,	  das	  hinüberführt	  zu	  ihm.	  Dazu	  gilt	  es,	  im	  

Vornehmen,	   im	  Wohlgeratenen,	   im	  Aristokraten	   des	   Geistes	  wieder	   jene	  Anlagen	   und	  

Instinkte	   wachzurufen,	   die	   nicht	   von	   der	   Moral	   des	   Sich-‐klein-‐Machens,	   des	  

Werkzeugseins	   und	   überirdischer	   Hoffnungen	   infiltriert	   sind,	   also	   jene,	   aus	   denen	  

heraus	   es	   möglich,	   ja	   selbstverständlich	   wird,	   sich	   selbst	   als	   Sinn	   und	   höchste	  

Rechtfertigung	  ansetzen	  zu	  können.	  	  

Wenn	  Zarathustra	  sagt:	  	  

„Der	   Mensch	   ist	   ein	   Seil,	   geknüpft	   zwischen	   Thier	   und	   Übermensch,	   -‐	   ein	   Seil	   über	  

einem	  Abgrunde.	  

Ein	   gefährliches	   Hinüber,	   ein	   gefährliches	   Auf-‐dem-‐Wege,	   ein	   gefährliches	  

Zurückblicken,	  ein	  gefährliches	  Schaudern	  und	  Stehenbleiben.	  

Was	  gross	  ist	  am	  Menschen,	  das	  ist,	  dass	  er	  eine	  Brücke	  und	  kein	  Zweck	  ist:	  was	  geliebt	  

werden	  kann	  am	  Menschen,	  das	  ist,	  dass	  er	  ein	  	  Ü b e r g a n g 	  und	  	  ein	  	  U n t e r g a n g 	  

ist.“725	  

und:	  

„Seht,	  ich	  lehre	  euch	  den	  Übermenschen!	  

Der	  Übermensch	  ist	  der	  Sinn	  der	  Erde.	  Euer	  Wille	  sage:	  der	  Übermensch	  	  s e i 	   der	  Sinn	  

der	  Erde!	  

Ich	   beschwöre	   euch,	   meine	   Brüder,	   	   b l e i b t 	   d e r 	   E r d e 	   t r e u 	   und	   glaubt	  

Denen	  nicht,	  welche	  euch	  von	  überirdischen	  Hoffnungen	  reden!	  Giftmischer	  sind	  es,	  ob	  sie	  

es	  wissen	  oder	  nicht.“726	  

so	   erschließt	   sich	   daraus,	   dass	   durchaus	   auch	   eine	   Gesamtentwicklung	   auf	   den	   Weg	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
724	  ebd.,	  p.	  207	  
725	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  16,17	  
726	  ebd.,	  p.	  14,	  15	  
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gebracht	   werden	   will,	   eine	   Gegenbewegung	   zu	   jeglicher	   entkräftender,	   die	   gesunden	  

Instinkte	   einschränkenden	  Moral.	  Denn	  auf	  die	  historische	  Entwicklung	  blickend	   zeigt	  

sich	   Nietzsche	   deutlich:	   „In	   der	   	   G e s c h i c h t e 	   d e r 	   M o r a l 	   drückt	   sich	   also	   ein	  	  

W i l l e 	   z u r 	   M a c h t 	   aus,	   durch	   den	   bald	   die	   Sklaven	   und	  Unterdrückten,	   bald	   die	  

Mißrathenen	  und	  An-‐sich-‐Leidenden,	  bald	  die	  Mittelmäßigen	  den	  Versuch	  machen,	  die	  

ihnen	   günstigsten	   Werthurtheile	   durchzusetzen.“727	  Darin	   vollzieht	   sich	   für	   ihn	   die	  

„ G e g e n b e w e g u n g 	   g e g e n 	   d i e 	   B e m ü h u n g e n 	   d e r 	   N a t u r , 	   es	   zu	  

einem	   	  h ö h e r e n 	   T y p u s 	   zu	  bringen“.728	  Genau	  darum	  geht	   es	   ihm	  aber:	   um	  eine	  

Wendung	  weg	  von	  der	  Fokussierung	  auf	  die	  sklavenmoralanfällige	  Zivilisationspflanze	  

Mensch	   hin	   zu	   einer	   Kultur	   der	   starken	   Urformen	   des	  Menschseins,	   des	  Willens	   zum	  

Leben,	  der	  Genien	  mit	  ihren	  außergewöhnlichen	  Potentialen.	  Das	  zeigt	  sich	  ihm	  aus	  den	  

Gesetzmäßigkeiten	  und	  den	  evolutiven	  Geheimnissen	  der	  Natur.	  Er	  notiert	  sich:	  	  

„Insofern	   ist	   das	   Phänomen	   der	   Moral	   vom	   Standpunkt	   der	   Biologie	   aus	   höchst	  

bedenklich.	  Die	  Moral	  hat	  sich	  bisher	  entwickelt	  	  a u f 	   U n k o s t e n : 	  

der	  Herrschenden	  und	  ihrer	  spezifischen	  Instinkte	  

der	  Wohlgerathenen	  und	  	  s c h ö n e n 	  Naturen	  

der	  Unabhängigen	  und	  Privilegirten	  in	  irgend	  einem	  Sinne	  

Die	  Moral	   ist	   also	   eine	   	   G e g e n b e w e g u n g 	   g e g e n 	   d i e 	   B e m ü h u n g e n 	  

d e r 	   N a t u r , 	  es	  zu	  einem	  	  h ö h e r e n 	   T y p u s 	  zu	  bringen.	  “729	  

Damit	   weist	   Nietzsche	   auch	   auf	   das	   hin,	   was	   es	   mit	   dem	   Übermenschen	   zurück	   zu	  

gewinnen	   gilt,	   und	   was	   diesem	   damit	   offensteht.	   Vor	   allem	   aber	   ist	   es	   die	  

Rückgewinnung	   der	  Natur	   im	   Menschen,	   in	   der	   Menschheit	   als	   Spezies,	   an	   dem	   ihm	  

gelegen	   ist,	   deshalb	   enthüllt	   er	   eine	  Weltsicht,	   in	   der	   sich	   die	   Unschuld	   des	  Werdens	  

zurück	   erobern	   lässt.	  Wie	  wurde	   die	  Unschuld	   einst	   verloren?	   „„Die	  Moral	   selber	  war	  

der	   erste	   Sündenfall:	   	   die	   Moral	   selber	   ist	   die	   Erbsünde“	   –	   so	   denkt	   jeder	  

Erkennende“730.	   	  Oder,	  wie	  Nietzsche	  es	  an	  anderer	  Stelle	  „als	  Theologe“	  ins	  Bild	  rückt,	  

„war	  es	  Gott	   selber,	  der	   sich	  als	  Schlange	  am	  Ende	  seines	  Tagewerks	  unter	  den	  Baum	  

der	  Erkenntnis	  legte“.731	  Was	  Nietzsche	  gerade	  mit	  seiner	  auf	  die	  natürlichen,	  gesunden	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
727	  KSA	  12,	  NF,	  p.	  333	  
728	  ebd.,	  p.	  334	  
729	  KSA	  12,	  NF,	  p.	  333,	  334	  
730	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  69	  
731	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  351	  
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Instinkte	   verweisenden	   Philosophie	   dem	   Menschen	   zurückerobern	   will,	   das	   ist	   der	  

Baum	  des	  Lebens.	  

III.9 Instinkt	  und	  Attraktivität	  

Bleibt	  also	  noch	  der	  Frage	  nachzugehen,	  wie	  –	  bzw.	  mit	  welchen	  Strategien	  -‐	  	  es	  denn	  die	  

Natur	  zu	  ihren	  „höheren	  Typen“	  bringt.	  Wenn	  Nietzsche	  als	  Schaffender	  und	  zugleich	  als	  

Designer	  des	  Künftigen	  über	   seine	  Botschafterin,	   seine	  Philosophie	   ausrichtet,	   dass	   es	  

für	   die	   Evolution	   des	   Menschen	   wichtig	   sei,	   dem	   Leben	   wieder	   die	   natürlichen,	  

kraftvollen,	   aktivierenden,	   gesunden	   Instinkte	   einzuschreiben,	   dazu	   auch	   die	  

verfeinerten,	   artistischen	   und	   ästhetischen,	   und	   darüber	   hinaus	   die	   atavistischen	  

mystischen	   Spezialinstinkte	   der	   alten	   Genien,	   so	   zeitigen	   sich	   damit	   bestimmte	  

Merkmale,	  Fertigkeiten	  und	  Fähigkeiten	  in	  Hinblick	  auf	  die	  Fitness	  des	  höheren	  Typus.	  

Woraufhin	  aber	   legt	  die	  Natur	   ihr	  Augenmerk,	  worauf	   setzt	   sie?	   Immerhin	   ist	  evident,	  

dass	  sie	  durchaus	  auf	  Rangordnung	  setzt,	   sie	  mag	   insofern	  als	  Vorbild	  der	  vornehmen	  

Moral	   gelten;	   sie	   erzeugt	   einzelne	  Alpha-‐Tiere,	  mithin	   „aristokratische“	  Tiere	   in	   ihrem	  

Animal	  Kingdom,	  die	  sich	  für	  diese	  Position	  dem	  Kampf	  stellen	  müssen:	  aus	  ihnen	  gehen	  

längerfristig	   prächtige	   Exemplare	  mit	   speziellen	   Erscheinungs-‐	   und	   Verhaltensformen	  

hervor.	   Vor	   allem	   setzt	   die	   Natur	   dabei	   auf	   eines:	   auf	   Attraktivität.	   Genauer:	   auf	   die	  

Ausformung	  von	  Attraktivitätsmerkmalen.	   Im	  Tierreich	  wie	   im	  Menschenpark	  sind	  sie	  

es,	   die	   eine	   wesentliche	   Rolle	   für	   die	   Evolution	   spielen	   –	   im	   Sinne	   der	   Heraufkunft	  

immer	  schönerer,	  stärkerer,	  fitterer	  Exemplare,	  genauer:	  solcher	  männlicher	  Exemplare,	  

wie	   untrüglich	   am	   Sexualdimorphismus	   in	   der	   Tierwelt	   erkennbar.	   Angesichts	   eines	  

Pfaus	  stand	  Charles	  Darwin	   einst	  vor	  dem	  Problem:	  Torpediert	  dieser	  edle	  Hahn	  nicht	  

seine	  Überlebensfähigkeit,	  wenn	  er	  sich	  ein	  immer	  üppigeres	  Federkleid	  wachsen	  lässt	  

und	  stolz	  Räder	  schlägt?	  Weshalb	  präferieren	  die	  biederen	  Pfauenhennen	  ausgerechnet	  

dieses	  Merkmal,	   sodass	   es	   in	  den	  Nachkommen	   immer	  weiter	   gesteigert	  wird?	   Ist	   ein	  

solcher	   Ästhetizismus	   vertretbar,	   angesichts	   dessen,	   dass	   die	   Pfauenhähne	   ob	   ihrer	  

kostspieligen	  Pracht	  viel	  leichter	  zur	  Fressbeute	  werden?	  Seinem	  Sohn	  Francis	  gestand	  

Darwin:	   „Schon	  vom	  bloßen	  Anblick	  der	  Schwanzfeder	  eines	  Pfaues	  wird	  mir	  übel!“732	  

Dieser	   Übeltäter	   sollte	   ihn	   aber	   doch	   zu	   einer	   Erweiterung	   seiner	   Theorie	   führen:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
732	  Zitiert	  in:	  Miller,	  Geoffrey	  F.	  (2010):	  Die	  sexuelle	  Evolution,	  p.	  48	  
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Darwin	   räumte	   in	   der	   Folge	   hier,	   wo	   die	   Männchen	   buchstäblich	   über	   sich	   hinaus	  

wachsen,	   neben	   der	   natürlichen	   Selektion	   (survival	   of	   the	   fittest)	   auch	   eine	   sexuelle	  

Selektion	   (sexual	   selection)	   ein.	   Sie	   ist	   nicht	   nur	   der	   kreative	  Motor	   in	   der	  Natur	   und	  

bildet	  schöne	  Formen	  und	  beeindruckende	  Verhaltensweisen	  aus,	  in	  ihren	  menschlichen	  

Spielarten	   ist	   sie	   Antrieb	   für	   die	   Ausprägung	   vieler	   kultureller	   und	   sozialer	  

Programme.733	  	  

	  

Was	   aber	   drücken	  Attraktivitätsmerkmale	   aus,	  wie	  werden	   deren	   Signale	   codiert	   und	  

decodiert?	  Sie	  sind	  verschränkt	  mit	  genetischer	  und	  immunologischer	  Fitness	  -‐	  	  je	  mehr	  

üppige,	   bunte,	   lange	   Federn,	   mächtige	   Geweihe	   oder	   signalfarbene	   Schuppen	   ein	  

Männchen	  produziert,	  je	  mehr	  es	  in	  Kunstfertigkeiten	  wie	  Gesangsvariationen,	  Lauben-‐

Architektur,	  Schmuck,	  Tanz	  etc.,	  auch	  in	  den	  Kampf	  investiert,	  desto	  attraktiver	  wirkt	  es,	  

desto	  deutlicher	  lässt	  sich	  daraus	  ablesen,	  wie	  gesund	  und	  widerstandsfähig	  es	  ist.	  Denn	  

die	  Ausbildung	  dieser	  Merkmale	  kostet	   dem	  Organismus	  Energie	   –	   sie	   gehen	   zulasten	  

der	  Immunkraft	  und	  der	  Sicherheit	  –	  folglich	  muss	  das	  männliche	  Supertier	  sich	  diesen	  

Luxus	  leisten	  können.	  Was	  zeigt	  nun	  der	  stolze	  Radschlag	  eines	  Pfaus?	  Die	  israelischen	  

Forscher	  Amotz	  und	  Avishag	  Zahavi	  ließen	  sich	  nicht	  von	  Darwin’scher	  Übelkeit	  befallen	  

sondern	   sahen	   interessiert	   hin,	   um	   die	   Codes	   zu	   erfassen:	   „Der	   Pfau	   hält	   seine	  

Rückenfedern	   hoch	   und	   aufgefächert	   –	   das	   erfordert	   große	   Mühe.	   Von	   Zeit	   zu	   Zeit	  

schüttelt	  er	  sie	  heftig,	  was	  zusätzliche	  Kraft	  erfordert	  und	  beachtlichen	  Lärm	  macht.	  Das	  

„Augenmuster“	  auf	  dem	  Rad	  des	  Pfaus,	  der	  Glanz	  seiner	  Federn,	  die	  Krone	  auf	  seinem	  

Kopf,	   alles	   ergibt	   ein	   Symphonie	   von	  Form,	  Farbe,	  Muster,	  Bewegung	  und	  Klang	   –	   ein	  

Schauspiel,	  das	  er	  mit	  periodischen	  Rufen	  ankündigt.	  Jeder	  Aspekt	  der	  Zurschaustellung	  

vermittelt	   anscheinend	   eine	   ganz	   bestimmte,	   zuverlässige	   Information	   über	   eine	  

bestimmte	   Eigenschaft	   des	   Männchens.	   Die	   langen	   Federn	   wachsen	   im	   Lauf	   von	  

mehreren	  Monaten	  während	  der	  Jahreszeit,	  in	  der	  die	  Nahrung	  knapp	  ist.	  Wenn	  ein	  Tier	  

nicht	   gesund	   ist,	   hört	   das	   Wachstum	   auf,	   so	   daß	   ein	   Männchen,	   das	   ein	   Rad	   mit	  

vollkommenen	  Federn	  zur	  Schau	  stellt,	  verkündet,	  daß	  es	  gesund	  ist	  und	  selbst	  während	  

der	  Mauser	  Nahrung	  finden	  konnte.	  Der	   lange,	  schwere,	  bunte	  Schwanz	  zeugt	  zugleich	  

von	  der	  Stärke	  und	  dem	  Geschick	  seines	  Besitzers,	  der	  trotz	  dieser	  großen	  Last	  Feinden	  

zu	   entkommen	   wußte.	   Wenn	   der	   Pfau	   den	   Fächer	   aufstellt	   und	   schüttelt,	   beweist	   er	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
733	  vgl.	  Nørretranders,	  Tor	  (2006):	  Über	  die	  Entstehung	  von	  Sex	  durch	  generöses	  Verhalten.	  Warum	  wir	  
Schönes	  lieben	  und	  Gutes	  tun,	  insbes.	  p.	  221	  ff.	  
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seine	   Ausdauer,	   und	   seine	   Rufe	   zeigen,	   daß	   er	   keine	   Angst	   hat,	   Rivalen	   und	   Feinde	  

wissen	  zu	  lassen,	  wo	  er	  sich	  aufhält.	  Die	  Vollkommenheit	  des	  Musters	  zeigt,	  [..]	  daß	  die	  

Entwicklung	   des	   Pfaus	   während	   des	   Wachstums	   ausgezeichnet	   koordiniert	   war.“734	  

Fehlen	  hingegen	  nur	  5	  von	  150	  Pfauenfedern,	   ist	  es	  vorbei	  mit	  der	  Attraktivität.735	  Der	  

Instinkt	   setzt	   auf	   Vollkommenheit.	   Auf	   vollkommene	   Schönheit.	   Er	   strebt	   nach	  

Vollkommenheit	  und	  bewirkt	  Vollkommenheit.	  Nietzsche	  als	  Attraktivitäts-‐Coach	  für	  die	  

menschliche	  Spezies	  verrät	  den	  Geheimtipp:	  „Man	  handelt	  nur	  vollkommen,	  sofern	  man	  

instinktiv	  handelt.“736	  	  Wir	  kommen	  darauf	  im	  nächsten	  Kapitel	  zurück.	  

	  

Keine	  Schönheit	  ohne	  Gefahr:	  Die	  Gefahr	  ist	  ganz	  evident	  keine	  kleine	  für	  diese	  schönen,	  

sich	   vervollkommnenden	   Exemplare	   diverser	   Spezies,	   dass	   sie	   damit	   leichter	   und	  

schneller	   zur	   Fressbeute	  werden:	  Die	   Luxuskarosserie	   kostet	   dem	  Organismus	   viel	   an	  

Immunkraft,	  das	  Luxusverhalten	  lässt	  den	  Feind	  heranpirschen.	  Die	  Natur	  scheint	  aber	  

dennoch	   diese	   Leitsätze	  Nietzsches	   zu	   beherzigen:	   dass	   alles	   Entscheidende	   trotzdem	  

geschehe737,	  und	  dass,	  was	  nicht	  umbringt,	  stärker	  mache738.	  Daraus	  folgt:	  Je	  luxuriöser	  

das	  männliche	  Prachtexemplar	   ausgestattet	   ist,	   umso	   kampfbereiter	  muss	   es	   sein,	   um	  

sich	  als	  ein	  potentielles	  Über-‐Tier	  zu	  präsentieren	  –	  und	  es	  zu	  zeugen.	  So	  haben	  Löwen	  

das	  sichtliche	  „Handicap“	  -‐	  wie	  Zahavi	  es	  benannt	  hat739	  -‐	  einer	  schönen,	  üppigen	  Mähne	  

in	   der	   heißen	   Savanne	   hervorgebracht,	   diverse	   Vogelarten	   paradiesische	   wie	  

lebensbedrohliche	   Federkleider,	   Elefanten	   schwere	   Stoßzähne,	   Hirsche	   riskante	  

Geweihe,	   Kragenechsen	   voluminöse	   Hautmembranen,	   viele	   Tierarten	   schmücken	   sich	  

mit	  der	  für	  das	  Immunsystem	  „teuren“	  Farbe	  Rot,	  die	  sie	  für	  Fressfeinde	  unübersehbar	  

macht.	  Wer	  es	  sich	  leisten	  kann,	  verschwendet	  sich	  an	  Schönheit	  und	  Stärke.	  Das	  ist	  die	  

Generosität	   der	   Natur,	   die	   zum	   Vervollkommnen	   gehört.	   Die	   Attraktivitätsmerkmale	  

erledigen	  auch	  noch	  eine	  zweite	  Aufgabe:	  Sie	  sind	  Macht-‐Signale	  an	  Konkurrenten.	  Als	  

solche	  sichern	  sie	   intraspezifisch	  die	   souveräne	  Stellung	   in	  der	  Weitergabe	   ihrer	  Gene	  

und	   somit	   „die	   ewige	   Fruchtbarkeit	   alles	   Großen“ 740 .	   Auch	   für	   die	   männlichen	  

Exemplare	   der	   Spezies	   Mensch	   sind	   deren	   Status,	   deren	   Schönheit,	   deren	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
734	  Zahavi,	  Amotz	  &	  Avishag	  (1998):	  Signale	  der	  Verständigung,	  p.	  69,	  70	  
735	  vgl.	  ebd.,	  p.	  70	  
736	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  421	  
737	  vgl.	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  337	  
738	  vgl.	  KSA	  6,	  GD,	  p.	  60	  
739	  vgl.	  Zahavi,	  Amotz	  &	  Avishag	  (1998):	  Signale	  der	  Verständigung.	  Das	  Handycap-‐Prinzip	  sowie	  
Miller,	  Geoffrey	  F.	  (2010):	  Die	  sexuelle	  Evolution,	  p.	  78	  -‐	  80	  
740KSA7,	  NF,	  p.	  426;	  Nietzsche	  spielt	  hier	  auf	  die	  großen	  –	  menschlichen	  -‐	  Genien	  an.	  
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Kunstfertigkeiten	   in	   unterschiedlichsten	   sportlichen,	   artistischen	   und	   geistigen	  

Disziplinen	   sowie	   auch	   deren	   körperliche	   Fitness	   nicht	   unerheblich,741	  sofern	   dieser	  

Instinkt	  nicht	  durch	  Moral,	  Vorurteile,	  Mode-‐	  und	  Zeitgeisterscheinungen	  oder	  religiöse	  

und	  kulturelle	  Sitten	  eingeschränkt	  oder	  abgeschaltet	  ist.	  	  

	  

Wer	   nun	   allerdings	   die	   Wahl	   trifft	   und	   die	   Evolution	   voranbringt,	   und	   dabei	   selbst,	  

zumindest	  im	  Tierreich,	  eher	  getarnt	  und	  grau	  bleibt,	  das	  sind	  –	  und	  das	  ist	  offenbar	  die	  

Weisheit	  der	  Natur	  –	  die	  Weibchen.	  Das	  war	  Darwins	  Crux:	  die	  Sexual	  Selection,	  die	  sich	  

keineswegs	  an	  seinem	  großen	  Konzept	  der	  besten	  Anpassung,	  mithin	  dem	  Survival	  of	  the	  

Fittest,	   orientiert,	   sondern	   diesem	   mit	   kontraproduktiver	   Luxus-‐Ausstattung	  

entgegenzuwirken	  scheint,	  hat	  er	  in	  seinem	  Werk	  Die	  Abstammung	  des	  Menschen	  und	  die	  

geschlechtliche	   Zuchtwahl	   herausgestellt.742	  Sieht	   man	   hier	   genauer	   hin,	   so	   bemerkt	  

selbst	  der	  Nicht-‐Evolutionsforscher,	  dass	  die	  Weibchen	   sehr	  wohl	   -‐	   für	   sich	   -‐	  Darwins	  

Prinzip	  der	  Anpassung	  folgen,	  während	  sie	  per	  Selektion	  dem	  potentiellen	  männlichen	  

Übertier	  den	  Vorzug	  geben.	  	  So	  bemerkenswert	  sich	  die	  Betrachtungen	  Nietzsches	  über	  

das	  Weib	  in	  Werk	  und	  Notizen	  verstreut	  ausnehmen,	  auch,	  dass	  die	  Wahrheit	  selbst	  ein	  

Weib	   sei,743	  dazu	   auch	   die	   „Weisheit“,	   das	   „Glück“	   und	   die	   „Lust“	   jeweils	   „ein	   Weib“	  

seien,	  so	  bringt	  er	  doch	  das	  auswählende	  Prinzip	  und	  damit	  das	  evolutiv	  vorantreibende	  

vordergründig	   nicht	   mit	   ihm	   in	   Verbindung;	   vielleicht	   aber	   lässt	   es	   sich	   doch	   noch	  

finden:	  verhüllt	  hinter	  einer	  Maske,	  wie	  sich	  uns	  gleich	  noch	  zeigen	  wird.	  	  

	  

Da	   Nietzsche	   Darwin	   gelesen	   hatte	   und	   viele	   seiner	   philosophischen	   Reflexionen	   auf	  

Gämsensteigen	   im	  Engadin	   entstanden,	  wo	   ihm	  durchaus	  nicht	  wenige	   gefiederte	  und	  

befellte	  Beispiele	   an	  Male	  Attraction	  mit	   ihren	  kostspieligen	  Merkmalen	  begegnet	   sein	  

mochten,	  liegt	  es	  auf	  der	  Hand,	  dass	  ihm	  dieser	  fundamentale	  Instinkt,	  der	  die	  Tierwelt	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
741	  siehe	   dazu	   auch:	   Miller,	   Geoffrey,	   F.	   (2010):	   Die	   sexuelle	   Evolution,	   sowie	   Grammer,	   Karl	   (2000):	  
Signale	  der	  Liebe	  
742 	  Darwin,	   Charles	   (1875):	   Die	   Abstammung	   des	   Menschen	   und	   die	   geschlechtliche	   Zuchtwahl.	  
Interessanter	   Weise	   weist	   Darwin	   hierin	   u.a.	   darauf	   hin,	   dass	   eine	   direkte	   Proportionalität	   zwischen	  
Instinkt	   und	   Intelligenz	   bestehen	   könnte,	   also:	   je	   höher	   die	   Entwicklung	   der	   Instinkte,	   desto	   höher	   die	  
Intelligenz	   -‐	   räumt	   aber	   ein,	   dass	   bei	   Anwendung	   des	   freien	  Willens	   der	   Instinkt	   auch	   ersetzt	   werden	  
könne.	  Auch	  stellt	  er	  interessanter	  Weise	  fest,	  dass	  „zwischen	  Menschen	  und	  höheren	  Säugethieren	  kein	  
fundamentaler	  Unterschied	  in	  Bezug	  auf	  ihre	  geistigen	  Fähigkeiten	  besteht.“	  p.	  84	  ff.	  
743	  vgl.	  KSA	  6,	  NW,	  p.	  439:	  „Vielleicht	  ist	  die	  Wahrheit	  ein	  Weib,	  das	  Gründe	  hat, 	   i h r e 	   G r ü n d e 	   n i c h t 	  
s e h n 	   z u 	   l a s s e n ? “ 	  sowie	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  11:	  „Vorausgesetzt,	  dass	  die	  Wahrheit	  ein	  Weib	  ist	  -‐,	  wie?	  ist	  
der	   Verdacht	   nicht	   gegründet,	   dass	   alle	   Philosophen,	   sofern	   sie	   Dogmatiker	   waren,	   sich	   schlecht	   auf	  
Weiber	  verstanden?	  dass	  der	  schauerliche	  Ernst,	  die	   linkische	  Zudringlichkeit,	  mit	  der	  sie	  bisher	  auf	  die	  
Wahrheit	  zuzugehen	  pflegten,	  ungeschickte	  und	  unschickliche	  Mittel	  waren,	  um	  gerade	  ein	  Frauenzimmer	  
für	  sich	  einzunehmen?“	  Vgl.	  auch	  Kap.	  VI.1	  
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insgesamt	   durchdringt,	   und	   der	   zu	   immer	   schöneren,	   kräftigeren	   Formen	   führt,	   nicht	  

verborgen	   geblieben	   ist.	   Vielleicht	   bildet	   dieser	   sogar	   einen	   nicht	   unwesentlichen	  

Schlüssel	   zu	   seinem	  Weltbild:	   Immerhin	   hat	   Nietzsche	   dieses	   Prinzip	   der	   „Züchtung“,	  

ganz	  nach	  dem	  Vorbild	  der	  Natur,	   für	  den	  Bereich	  des	  homo	  sapiens	   bei	  den	  Griechen	  

entdeckt:	   	   „ D i e 	   M ä n n e r 	   s c h ö n e r 	   a l s 	   d i e 	   F r a u e n “ 	   hebt	   er	   in	   seinen	  

Notizen	   markant	   hervor.744	  In	   seiner	   Götzendämmerung	   kommt	   Nietzsche	   ausführlich	  

darauf	   zu	   sprechen,	   wie	   der	   Grieche	   sich	   ins	   Schönere	   fortbildete,	   wie	   der	   Mensch	  

überhaupt	   sich	   ins	   Schönere	   fortbilden	   kann	   –	   und	   daher	   soll.	   Das	   ist	   evolutionärer	  

Auftrag	  -‐	  sowohl	  der	  Natur	  als	  auch	  der	  Kultur.	  Die	  Schönheit	   ist	   für	  Nietzsche	  folglich	  	  

„ k e i n 	   Z u f a l l “ : 	   „Auch	   die	   Schönheit	   einer	   Rasse	   oder	   Familie,	   ihre	   Anmuth	   und	  

Güte	  in	  allen	  Gebärden	  wird	  erarbeitet:	  sie	  ist,	  gleich	  dem	  Genie,	  das	  Schlussergebnis	  der	  

accumulirten	  Arbeit	  von	  Geschlechtern.	  Man	  muss	  dem	  guten	  Geschmacke	  grosse	  Opfer	  

gebracht	  haben,	  man	  muss	  um	  seinetwillen	  Vieles	  gethan,	  Vieles	  gelassen	  haben	  [..],	  man	  

muss	   in	   ihm	   ein	   Princip	   der	   Wahl	   für	   Gesellschaft,	   Ort,	   Kleidung,	  

Geschlechtsbefriedigung	   gehabt	   haben,	   man	   muss	   Schönheit	   dem	   Vortheil,	   der	  

Gewohnheit,	   der	  Meinung,	   der	   Trägheit	   vorgezogen	   haben.	   Oberste	   Richtschnur:	  man	  

muss	   sich	   auch	   vor	   sich	   selber	   nicht	   »gehen	   lassen«.	   –	  Die	   guten	  Dinge	   sind	   über	   die	  

Maassen	  kostspielig:	  und	  immer	  gilt	  das	  Gesetz,	  dass	  wer	  sie	   	  h a t , 	  ein	  Andrer	  ist,	  als	  

wer	  sie	  	  e r w i r b t . 	  Alles	  Gute	  ist	  Erbschaft:	  was	  nicht	  ererbt	  ist,	  ist	  unvollkommen,	  ist	  

Anfang	  .	  .	  .	  	  In	  Athen	  waren	  zur	  Zeit	  Cicero’s	  [..]	  die	  Männer	  und	  Jünglinge	  bei	  weitem	  den	  

Frauen	   an	   Schönheit	   überlegen:	   aber	   welche	   Arbeit	   und	   Anstrengung	   im	   Dienste	   der	  

Schönheit	  hatte	  daselbst	  das	  männliche	  Geschlecht	  seit	  Jahrhunderten	  von	  sich	  verlangt!	  

–	   Man	   soll	   sich	   nämlich	   über	   die	   Methodik	   hier	   nicht	   vergreifen:	   [..]	   man	   muss	   den	  	  

L e i b 	   zuerst	   überreden.	   Die	   strenge	   Aufrechterhaltung	   bedeutender	   und	   gewählter	  

Gebärden,	   eine	   Verbindlichkeit,	   nur	   mit	   Menschen	   zu	   leben,	   die	   sich	   nicht	   »gehen	  

lassen«,	   genügt	   vollkommen,	   um	   bedeutend	   und	   gewählt	   zu	   werden:	   in	   zwei,	   drei	  

Geschlechtern	  ist	  bereits	  Alles	  	  v e r i n n e r l i c h t . 	  Es	  ist	  entscheidend	  über	  das	  Loos	  

von	   Volk	   und	   Menschheit,	   dass	   man	   die	   Cultur	   an	   der	   	   r e c h t e n 	   Stelle	   beginnt	   –	  	  	  

n i c h t 	   an	   der	   „Seele“	   [..]:	   die	   rechte	   Stelle	   ist	   der	   Leib,	   die	   Gebärde,	   die	   Diät,	   die	  

Physiologie,	  der	  	  R e s t 	   folgt	  daraus	  .	  .	  .“745	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
744	  KSA	  9,	  NF,	  p.	  607	  
745	  KSA	  6,	  GD,	  p.	  148,	  149	  
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Damit	   zeichnen	   sich	   für	   Nietzsche	   die	   Griechen	   als	   „das	   	   e r s t e 	   C u l t u r –

E r e i g n i s s 	   der	   Geschichte“746	  aus,	   weil	   sie	   sich	   dieser	   Evolution	   ihrer	   Natur	   und	  

Kultur	  stellten,	  und	  sich	  damit	  ins	  Schönere,	  Elaboriertere,	  Distinguierte,	  kurzum:	  in	  ihr	  

Höheres	   schufen.	   Genauer:	   die	   Männer	   sind	   es,	   die	   immer	   mehr	   Schönheit	   von	   sich	  

verlangen;	   die	   beim	   Leib	   beginnen.	   Sie	   sind	   es,	   die	   ihren	   Instinkt	   auf	   jene	   Weise	  

programmieren,	   wie	   Nietzsche	   es	   aus	   seiner	   persönlichen	   Erfahrung	   heraus	   in	   Ecce	  

Homo	   dargelegt	   hat	   und	   empfiehlt.747	  Einer	   solchen	  Aszendenz	   der	   Griechen	   steht	   die	  

darauf	   folgende	   Bewegung	   der	   Deszendenz	   gegenüber:	   des	   Christentums	   mit	   seiner	  

Bekämpfung	  der	  natürlichen	  Instinkte.	  Uns	  interessiert	  hier	  jedoch	  die	  Aszendenz,	  und	  

Nietzsches	   prinzipielle	   Beobachtung,	   wie	   bestimmte	  Merkmale	   –	   die	   sich	   zunächst	   in	  

Präferenzen,	  dann	  in	  Werte	  übersetzen	  lassen	  –	  in	  Erscheinung	  treten	  können.	  Auch	  bei	  

nicht-‐westlich	  lebenden	  Kleingemeinschaften	  finden	  sich	  hierzu	  anschauliche	  Beispiele.	  

Der	   Evolutionspsychologe	   Geoffrey	   Miller	   verweist	   auf	   ein	   interessantes	   Ritual	   des	  

Woodabe	   Stammes	   in	   der	   Wüste	   von	   Niger:	   Hier	   bemalen	   Männer	   aufwendig	   ihre	  

Gesichter,	  tanzen	  7	  Nächte,	  um	  ihre	  Fitness	  zu	  demonstrieren	  –	  danach	  wählen	  sich	  die	  

Frauen	  die	  Attraktivsten.	  Vorzug	  haben	  dabei	   „die	  größten	  Männer	  mit	  den	  weißesten	  

Zähnen,	   den	   größten	   Augen,	   der	   geradesten	   Nase,	   der	   kunstvollsten	   Körperbemalung	  

und	   dem	   kreativsten	   Schmuck.	   Daher	   sind	   die	  Woodabe	   Männer	   signifikant	   größer,	  

haben	  besonders	  weiße	  Zähne,	  größere	  Augen,	  geradere	  Nasen	  und	  besseren	  Schmuck	  

als	   die	   Männer	   benachbarter	   Stämme.“748 	  Die	   Evolution	   belohnt	   die	   kostspieligen	  

Verausgabungen.	   Auch	   die	   klare	   Richtung	   des	   Über-‐sich-‐hinaus,	   die	   die	  Woodabe	   im	  

Gegensatz	  zu	  anderen	  Stämmen	  anpeilen.	  Es	  mag	  viel	  dafür	  sprechen,	  dass	  unsere	  ganze	  

Kultur	  wesentlich	  aus	  dem	  Handycap-‐Prinzip	  und	  der	  Ausrichtung	  auf	  das	  Attraktivere,	  

das	  Höhere	  und	  Schönere	  hervorgeht,	  dass	  Singen,	  Sprache,	  die	  Kulturtechniken	  ebenso	  

wie	   Wissenschaft	   und	   die	   Künste	   daraus	   hervorgegangen	   sind.749	  Irgendwann	   sogar	  

Ferraris	  und	  Lamborghinis,	  die	  nicht	  nur	  kostspielig	   in	  Anschaffung	  und	  Erhaltung	   für	  

generöse	  Gents	  sind,	  sondern	  eben	  auch	  im	  Stadtverkehr	  präsentiert	  werden	  wollen,	  wo	  

sie	   leicht	   zur	   Fressbeute	   von	   Temposchwellenbuckeln	  werden.	   Das	   Handycap	   Prinzip	  

resp.	  die	  Generosität	  in	  puncto	  Ressourcen	  gilt	  sogar	  noch	  für	  die	  Raumfahrt:	  Präsident	  

Kennedy	  merkte	  an,	  die	  Amerikaner	  hätten	  nicht	  beschlossen,	  zum	  Mond	  zu	  fliegen,	  weil	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
746	  ebd.,	  p.	  149	  
747	  vgl.	  Kap.	  II	  
748	  Miller,	  Geoffrey	  (2010):	  Die	  sexuelle	  Evolution,	  	  p.	  314	  
749	  vgl.	  Nørretrander,	   Tor	   (2006):	  Über	   die	   Entstehung	   von	   Sex	   durch	   generöses	  Verhalten.	  Warum	  wir	  
Schönes	  lieben	  und	  Gutes	  tun,	  p.153	  ff.	  
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es	   leicht	   wäre,	   sondern	   weil	   es	   schwer	   sei750	  -‐	   was	   dem	   Ausdruck	   eines	   kollektiven	  

Handycaps	   gleichkommt,	   aber	   auch	   Stolz	   verleiht	   (–	   der	   tierischen	  wie	  menschlichen	  

Vorrangstellungen	   zukommt).	  Rupert	  Riedl	  weist	   auf	   zahlreiche	  kulturelle	   Fertigkeiten	  

und	   Symbole	   als	   Folge	   von	   Attraktivitäts-‐Signalen	   hin	   –	   auch	   auf	   deren	   Erhalt	   nach	  

Verschwinden	  der	  Funktion.751	  	  

	  

Was	   nun	   Nietzsches	   Griechen	   wie	   auch	   die	  Woodabe	  Männer	   und	   die	   ausgelagerten	  

Handycaps	   des	   modernen	   Mannes	   betrifft,	   so	   steht	   die	   einsatzbereite	   komparative	  

Übertrumpfung	   bereits	   vorhandener	   als	   schön	   empfundener	   Eigenschaften	   und	  

Zusatzattribute	   im	   Vordergrund.	   Der	  Pfeil	   der	   Sehnsucht	   	   schießt	   über	   sie	   hinaus.	   Die	  

Sehnsucht	  ist	  der	  Schönheit	  Aspirantin:	  jener	  Schönheit,	  die	  es	  zu	  erreichen	  gilt.	  Dieses	  

Schönere	   schließt	   das	   Stärkere	   und	   den	   Willen	   zur	   generösen	   Mobilisierung	  

umfassender	  Kräfte	  bereits	  in	  sich.	  Im	  Sinne	  Nietzsches	  bleibt	  wesentlich,	  die	  Richtung	  

der	   Evolution	   zu	   definieren;	   sie	   an	   gesunden	   Werten	   und	   gesunden	   Instinkten	   zu	  

orientieren	  –	  deshalb	  ist	  die	  Umwertung	  der	  Werte	  essentiell.	  

	  

Worauf	  Nietzsche	  nun	  vordergründig	  weniger	  Augenmerk	  legt,	  das	  sind	  die	  Agentinnen	  

des	  Vorantreibens	  evolutiver	  Ziele:	  die	  gut	  getarnten,	  unauffälligen	  Weibchen.	  Sollte	  ihm	  

dies	  entgangen	  sein	  –	  weil	  die	   schönen	  Exemplare	  der	  männlichen	  Spezies	  zuvorderst	  

den	  Blick	  attrahieren?	  Doch	  findet	  sich	  dieses	  Prinzip	  durchaus	  verborgen	  in	  Jenseits	  von	  

Gut	   und	  Böse:	   unter	   der	   göttlichen	   Maske	   des	   Dionysos,	   der	   den	   Menschen	   „stärker,	  

böser,	  tiefer,	  auch:	  schöner“	  752	  machen	  will	  als	  er	  ist,	  der	  ihn	  vorwärts	  bringen	  will,	  wie	  

aus	   dem	   Zwiegespräch	   zwischen	   dem	   Philosophen	   und	   seinem	   Gott	   und	   Freund	  

hervorgeht.	   Es	   lohnt	   sich	   immer,	   bei	   Masken	   und	   Protagonisten	   genauer	   hinzusehen.	  

Nietzsches	  Aphorismus	   vom	  Wanderer	   erklärt	  warum:	  Der	  Wanderer,	   der	   auf	   seinem	  

Weg	  von	  einem	  Neugierigen	  angesprochen	  und	  zur	  Rast	  gebeten	  wird,	   für	  welche	   ihm	  

der	  Neugierige	  obendrein	  noch	   ein	  Geschenk	   zu	  dessen	  Erholung	  machen	  will,	   äußert	  

auf	   diese	   Weise	   gedrängt	   klar	   seinen	   Wunsch:	   „„Eine	   Maske	   mehr!	   Eine	   zweite	  

Maske!“...“753	  Enthüllt	   sich	   auch	   unter	   Nietzsches	   apollinischem	   Dionysos	   noch	   eine	  

weitere	  Maske?	  Spricht	  hier	  die	  Geliebte	  des	  Dionysos?	  Ariadne,	  die	  sich	  auf	  Helden	  und	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
750	  vgl.	  ebd.	  p.	  283	  
751	  vgl.	  Riedl,	  Rupert	  (1985):	  Die	  Strategie	  der	  Genesis,	  276	  ff.	  
752	  vgl.	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  239	  
753	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  229	  
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Über-‐Helden	   versteht?754	  Immerhin	  wäre	   Ariadne	   prädestiniert	   als	   Vorantreiberin	   ins	  

Höhere.	   Lässt	   ihr	   Nietzsche	   nicht	   durch	   den	   Pfeil	   der	   Sehnsucht	   ihres	   Traumes	   den	  

Überhelden	   gewinnen?	   „Ariadne	   träumend:	   „vom	   Helden	   verlassen	   träume	   ich	   den	  

Über-‐Helden.““755	  Ob	  Dionysos	   von	   ihrer	  Weisheit	   kündet,	   die	   auch	   jene	   der	  Natur	   ist,	  

des	   Instinkts	   in	   der	   Natur,	   können	   wir	   nur	   erraten,	   wie	   es	   Nietzsche	   immer	   wieder	  

einfordert	   -‐	   und	   nicht	   an	   logischen	   Strickleitern	   erklettern.	   Die	   Genese	   eines	   höheren	  

Typus	   liegt	   in	   diesem	   instinktiven	   Programm	   der	   Natur:	   „Ein	   höheres	  Wesen	   als	   wir	  

selber	   sind	   zu	   schaffen,	   ist	   	   u n s e r 	  Wesen.	   	  Ü b e r 	   u n s 	   h i n a u s 	   s c h a f f e n ! 	  

Das	  ist	  der	  Trieb	  der	  Zeugung,	  das	  ist	  der	  Trieb	  der	  That	  und	  des	  Werks.“756	  Folglich	  gilt	  

es	   all	   die	   Schönheit,	   all	   den	   Willen	   zum	   Über-‐sich	   hinaus,	   der	   letztlich	   der	   gesunde	  

Instinkt	  ist	  und	  	  Signal	  an	  die	  Frauen,	  im	  Mann	  zu	  akkumulieren:	  „Denn	  nur	  wer	  Mannes	  

genug	  ist,	  wird	  im	  Weibe	  das	  Weib	  erlösen“757	  bemerkt	  Zarathustra,	  und	  spielt	  dabei	  auf	  

dessen	  Fruchtbarkeit	  an.	   	  Die	  Fruchtbarkeit	   ist	  es,	  die	  Nietzsche	  vorrangig	  als	  Sinn	  des	  

Weibes	   ansieht.	   Sie	   ist	   jenes	   Prinzip,	   dem	   Nietzsche	   auch	   in	   sich	   höchste	   Achtung	  

zukommen	  lässt,	  das	  erst	  den	  Stolz	  den	  ganzen	  Ausnahmemenschen	  ausmacht:	  Fertilité	  

oblige.	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
754	  vgl.	  Kap.	  VII.1;	  hier	  	  erfährt	  Ariadne	  eine	  ausführliche	  Vorstellung.	  
755	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  433;	  wir	  kommen	  darauf	  in	  Kap.	  VII.1	  zurück.	  	  
756	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  209	  	  (Hervorhebung	  durch	  Nietzsche)	  
757	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  214	  
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IV. DIE	  MACHT	  DES	  INSTINKTS	  	  

I	  SURVIVED	  EVERYTHING	  
I	  HAVE	  TRIED	  EVERYTHING	  

	  
NOTHING	  CAN	  STOP	  ME	  NOW	  

	  
Trent	  Reznor,	  NINE	  INCH	  NAILS	  

	  
	  
	  
	  

Wenn	  Nietzsche	  als	  Hyperboreer	  spricht	  –	  „„weder	  zu	  Wasser	  noch	  zu	  Lande	  kannst	  du	  

den	  Weg	  zu	  den	  Hyperboreern	   finden“:	  das	  hat	  Pindar	   schon	  vor	  uns	  gewußt“	  –	  dann	  

sind	  es	  Worte,	  die	  er	  mit	  Tragweite	  und	  Bestimmtheit	  aus	  dem	  „Jenseits	  des	  Nordens,	  

des	   Eises,	   des	   Todes“,	   vor	   allem	   aber	   abseits	   und	   jenseits	   des	   gegenwärtigen	   und	  

künftigen	   Wissenschaftsbetriebes	   an	   seine	   Leser	   richtet. 758 	  Lapidar	   weiß	   ein	  

Hyperboreer	   festzustellen,	   was	   ihm	   höchste	   Vorsicht	   gebietet:	   „Wir	   mißtrauen	   allen	  

Systematikern,	  wir	  gehen	  ihnen	  aus	  dem	  Weg.	  Der	  Wille	  zum	  System	  ist,	  für	  uns	  Denker	  

wenigstens,	   etwas,	   das	   compromittirt,	   eine	   Form	   der	   Unmoralität.“759	  Auch	  wenn	   Lou	  

von	  Salomé	  den	  3.	  Abschnitt	  ihres	  Nietzsche-‐Buches	  mit	  Das	  „System	  Nietzsche“	  titelt760,	  

wohlweislich	   mit	   Apostrophen,	   noch	   in	   Unkenntnis	   von	   Nietzsches	   spätem	  

hyperboreischem	  Fragment,	  so	  war	  es	  immer	  Nietzsches	  Ansinnen	  und	  Ziel	  „einen	  Leser	  

so	   elastisch	   zu	   stimmen,	   daß	   er	   sich	   auf	   die	   Fussspitzen	   stellt“.761	  Das	   verlangt	   seine	  

Artistenmetaphysik	   und	   gleichzeitig	   sein	   Stolz,	   der	   Antitypus	   zum	   theoretischen	  

Menschen	  zu	  sein.	  Seine	  Einsichten,	  seine	  Wahrheiten,	  sein	  Schaffen	  als	  Denker	  skizziert	  

er	   vorzugsweise	   in	   kurzen	  Bildern	   und	   lebendigen	  Worten	   –	   sein	   Talent	   für	   fröhliche	  

Wissenschaft	   animiert	   zum	   gezielten	   Springen	   in	   die	   kühnsten	   und	   kühlsten	  

Geistesgegenden.	   Wodurch	   zeichnet	   sich	   nun	   der	   Antitypus	   zum	   theoretischen	  

Menschen	   aus?	   Es	   hat	   sich	   uns	   bereits	   offengelegt,	   wie	   fundamental	   sich	   Nietzsches	  

Weltsicht,	   ja	   überhaupt	   jene	   Dimensionen,	   die	   sich	   mit	   seiner	   Trias	   aus	   Erkennen,	  

Schaffen	   und	   Lieben762	  aufspannen,	   vom	   Instinkt	   durchwirkt	   zeigen.	   Liegt	   darin	   sein	  

Geheimnis?	   Entspringt	   sein	   umfängliches	   Schaffen	   wie	   sein	   Genius	   der	   Matrix	   seines	  

Instinkts?	  Liegt	  der	  Instinkt	  überhaupt	  allen	  Lebensäußerungen	  zugrunde,	  jeder	  Kultur,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
758	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  477	  
759	  ebd.	  
760	  Andreas-‐Salomé,	  Lou	  von	  (2000):	  Nietzsche	  in	  seinen	  Werken,	  p.	  183	  ff	  
761	  KSA	  8,	  NF,	  p.	  293	  
762	  vgl.	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  115:	  „Der	  Erkennende	  der	  Schaffende	  der	  Liebende	  sind	  	  E i n s .“	  
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jedem	  Werk,	  jeder	  physischen	  und	  geistigen	  Entdeckung?	  Denn:	  die	  begriffliche	  Präsenz	  

des	   Instinkts	  besticht	  nicht	  nur	   in	  Ecce	  Homo,	  sondern	   in	   seinem	  gesamten	  Werk	  und	  

Nachlass.	  

IV.1 Nietzsches	  Definition	  des	  Instinkts	  

So	  selbstverständlich	  und	  elegant	  Nietzsche	  mit	  dem	  Begriff	  Instinkt	  jongliert	  –	  ihn	  für	  

sich	   als	   Denker	   und	  Mensch	   ebenso	   gewinnend	  wie	   für	   Analysen	   und	   philosophische	  

Konzeptionen,	   Typen	   und	   Lehren,	   in	   seiner	   natürlichen	   wie	   seiner	   dekadenten	  

Ausprägung	  –	  so	  selten	  findet	  sich	  deklariert,	  was	  dieser	  ihm	  war.	  1881	  notiert	  er	  sich	  

dennoch	   das	   Folgende,	   indem	   er	   blitzlichtartig	   einen	   grundlegenden	   Aspekt	   des	  

Instinkts	   aufschließt:	   „Ich	   rede	   von	   	   I n s t i n k t , 	   wenn	   irgend	   ein	   	   U r t h e i l 	  	  	  

( G e s c h m a c k 	   in	   seiner	   untersten	   Stufe)	   einverleibt	   ist,	   so	   daß	   es	   jetzt	   selber	  

spontan	  sich	  regt	  und	  nicht	  mehr	  auf	  Reize	  zu	  warten	  braucht.	  Es	  hat	  sein	  Wachsthum	  

für	  sich	  und	  folglich	  auch	  seinen	  nach	  außen	  stoßenden	  Thätigkeits-‐Sinn.	  Zwischenstufe:	  

der	  Halbinstinkt,	  der	  nur	  auf	  Reize	  reagirt	  und	  sonst	  todt	  ist.“763	  Was	  folgt	  hieraus?	  	  

	  

Jede	  Entscheidung	  die	  wir	  treffen,	  jedes	  Werturteil,	  das	  wir	  fällen,	  Glaubenssätze,	  die	  wir	  

uns	  einverleiben,	  Vor-‐	  und	  Fremdurteile,	  die	  wir	  übernehmen,	  sinken	   ins	  Unbewusste,	  

das	   auf	   diese	   Weise	   „wächst“.	   Genauer	   bildet	   es	   ein	   Integral	   all	   unserer	   bisherigen	  

Urteile	   und	   Bewertungen,	   und	   verstärkt	   über	   den	   nach	   außen	   gerichteten	   Instinkt	  

ähnliche	  Muster	  und	  Charakteristika.	  Der	  Instinkt	  agiert	  aus	  seinem	  Gedächtnis,	  seinem	  

gesamten	  Speicher	  an	  Formierungen	  und	  Formatierungen	  des	  Unbewussten	  heraus;	  die	  

Handlungen,	  die	  Gesten,	  die	  Gestaltungsakte	  eines	  Menschen	  drücken	  mithin	  in	  gewisser	  

Weise	   sein	   belief-‐system	   aus,	   nehmen	   auf	   dieses	   Bezug	   resp.	   werden	   von	   diesem	   via	  

Instinkt	  gesteuert.	  „Der	  Faden	  des	  Lebens	  den	  er	  jetzt	  darstellt,	  ist	  nicht	  herauszulösen	  

aus	  allem,	  was	  war	  und	  sein	  muß“764	  sagt	  Nietzsche	  an	  anderer	  Stelle	   -‐	  und	  wird	  noch	  

deutlicher:	  „Die	  Aufgabe,	  die	  ganze	  Kette	  des	  Lebens	  fortzuspinnen	  und	  so,	  	  d a ß 	   d e r 	  

F a d e n 	   i m m e r 	   m ä c h t i g e r 	   w i r d 	   	   -‐	   	   das	   ist	   die	   Aufgabe.“765	  Auch	   in	   der	  

Aufgabe	  wirkt	  wesentlich	  der	   Instinkt,	  zumal	  er	   im	  Sinne	  des	  Willens	  zum	  Leben,	  zum	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
763	  KSA	  9,	  NF,	  p.	  505	  
764	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  74	  
765	  ebd.,	  p.	  40	  
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Mehr-‐leben,	  zur	  Macht	  agiert.	  Insofern	  steht	  zu	  Gebote,	  die	  Werturteile,	  die	  fortwährend	  

anstehen,	  in	  kraftgewinnender	  Weise	  zu	  fällen	  und	  zu	  verbuchen	  –	  um	  nicht	  den	  Instinkt	  

durch	  Ressentiment	  oder	  verkleinernde	  Tugenden	  zu	  kompromittieren.	  Als	  Schicksals-‐

Wender	  -‐	  damit	  die	  stärkende,	  ermächtigende	  Bewegung	  fortgeführt	  werden	  kann	  trotz	  

auftretender	  Hürden	  -‐	  steht	  hier	  das	  heilige	  Ja-‐Sagen	  zum	  Leben	  zur	  Seite,	  welches	  das	  

Werden	   in	   jedem	   Augenblick	   rechtfertigt.	   Es	   stellt	   das	   große	   Antidot,	   das	   große	  

Prophylaktikum	   zu	   jeglicher	   Form	   von	   Schwächung	   der	   Integrität	   dar.	   Denn	   was	  

fortwährend	  mit	   sich	   selbst	   verhandelt	  wird,	   das	   ist	   der	  Wert	   des	   Daseins	   –	   der	   sich	  

hieran	   misst:	   „Allein	   an	   dem	   Quantum	   	   g e s t e i g e r t e r 	   	   und	   	   o r g a n i s i r t e r 	  	  

M a c h t , 	  nach	  dem,	  was	   in	  allem	  Geschehen	  geschieht“,	  und	  damit	   folglich	  am	  Willen	  

„zum	  Mehr“.766	  	  Das	  ist	  es	  auch,	  womit	  sich	  der	  moderne	  Mensch	  so	  schwer	  tut,	  woran	  es	  

ihm,	  wie	  Nietzsche	   festhält,	   im	  Ganzen	   fehlt,	  nämlich	   „der	   sichere	   	   I n s t i n k t 	   (Folge	  

einer	   	   l a n g e n 	   g l e i c h a r t i g e n 	   T h ä t i g k e i t s f o r m 	  einer	  Art	  Mensch)	   	  <,>	  

die	  Unfähigkeit	  etwas	  	  	  V o l l k o m m e n e s 	  	  zu	  leisten	  ist	  bloß	  die	  Folge	  davon“.767	  	  

	  

Ohne	  den	   Instinkt	  direkt	  zu	  nennen,	   findet	  sich	  noch	  eine	  weitere	  Hinführung	  auf	   ihn:	  

Nietzsche	   zeichnet	   hier,	   wie	   eine	   unbewusste	   oder	   zuweilen	   halbbewusste	   Kraft,	  

ausgestattet	   mit	   einem	   Gedächtnis	   -‐	   und	   wir	   dürfen	   annehmen,	   auch	   mit	   einer	  

inhärenten	  Rangordnung	  der	  Eindrücke	  -‐,	  sowie	  einer	  Empfangs-‐	  und	  Sendevorrichtung	  

in	  Hinblick	   auf	   Apperzeption	   und	  Handlung	   das	   ihre	   leistet.	   Sie	   spielt	   damit	   die	   Rolle	  

einer	  Zentralsteuereinheit,	   die	  mit	  Detektoren	  ausgerüstet	   ist,	   einer	  kybernetischen768	  

Kraft	  im	  ganz	  ursprünglichen	  Sinne,	  die	  zwar	  von	  der	  Vernunft	  in	  ihrem	  Wirken	  in	  den	  

Hintergrund	   gedrängt	   werden	   kann,	   aber	   grundsätzlich	   maßgeblich	   den	   Input	   an	  

Information	   sowie	   den	   Output	   –	   beides	   als	   Handlungen	   -‐	   regelt.	   Hinsichtlich	   dessen	  

dürfen	  wir	  an	  den	  Instinkt	  denken,	  wenn	  Nietzsche	  hier	  seine	  theoretische	  Anschauung	  

wiedergibt:	  

„Meine	   Theorie:	   in	   	   j e d e r 	   H a n d l u n g 	   	   eines	   Menschen	   wird	   die	   	   g a n z e 	  

E n t w i c k l u n g 	   des	  psychischen	  Lebens	  durchgemacht	  

schon	   die	   Sinneswahrnehmungen	   sind	   Handlungen:	   damit	   etwas	   wahrgenommen	  

werden	   kann,	   muß	   eine	   	   a k t i v e 	   K r a f t 	   	   bereits	   	   f u n g i r e n , 	   welche	   den	   Reiz	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
766	  ebd.,	  p.	  40	  
767	  ebd.,	  p.	  388	  
768	  Der	  kybernetes	  ist	  der	  Steuermann.	  
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annimmt,	   wirken	   	   l ä ß t 	   und	   als	   	   s o l c h e n 	   Reiz	   	   sich	   	   a n p a ß t 	   	   und	  

m o d i f i z i e r t .“769	  

Sind	   wir	   Nietzsches	   Theorie	   folgend	   überhaupt	   bewusst	   am	   Fortschreiben	   unserer	  

selbst	  beteiligt,	  oder	  wird	  unser	  Verhalten	  zum	  unbewussten	  Selbstläufer,	  vor	  allem	  je	  

eingefahrener	  sich	  die	  Entwicklungsbahnen	  ausnehmen?	  Es	   ließe	  sich	  so	  denken,	  dass	  

die	  	  bewussten	  Akte	  einfließen	  in	  die	  Entscheidung	  wie	  mit	  dem	  Reiz	  umgegangen	  wird,	  

welcher	  Wert	   einer	   Situation	  beigemessen	  und	  worauf	  die	  Ausrichtung	   gelegt	  wird;	   es	  

mag	   hinzuzufügen	   sein,	   solange	   wir	   uns,	   um	   es	   mit	   Heidegger	   zu	   sagen,	   in	   der	  

Eigentlichkeit	   befinden.	   Dann	   kann	   ein	   Sich-‐fortschreiben	   stattfinden	   im	   Oszillieren	  

zwischen	   willentlicher	   Entscheidung	   und	   dem	   Instinkt.	   Umso	   mehr	   sich	   der	   Instinkt	  

vervollkommnet,	  umso	  mehr	  fallen	  –	  wie	  bereits	  im	  vorigen	  Kapitel	  ersichtlich	  –	  Instinkt	  

und	  Wille	  in	  eins.	  

	  

Es	  bleibt	  nun	  aber	  dennoch	  die	  Frage,	  was	  Nietzsche	  mit	  dem	  weiter	  oben	  eingeführten	  

kryptischen	   Begriff	   der	   Zwischenstufe	   des	   Halbinstinkts	   meint.	   Dieser	   äußert	   sich	  

lediglich	   im	   Reagieren,	   nicht	   im	   Agieren,	   als	   repulsives	   Verhalten	   auf	   Reize,	   nicht	   als	  

impulsiver	  Zugang	  zur	  Welt.	  Er	  deckt	  damit	  Grundbedürfnisse	  des	  Überlebens	  ab,	  zeigt	  

aber	  keine	   aktiv	   formierende	  und	  Einfluss	   auf	  die	  Gesamtentwicklung	  der	  Menschheit	  

ausübende	  Bewegung.	  Es	  ist	  anzunehmen,	  dass	  Nietzsche	  hier	  jene	  Zustände	  anspricht,	  

in	  denen	  der	  Instinkt	  vermeldet,	  was	  er	  nicht	  will,	  wogegen	  Selbstverteidigung	  angesagt	  

ist;	  wo	  der	  Mensch	  zwar	  auf	  dem	  Weg	  ist,	  aber	  sich	  noch	  nicht	  als	  Bogenschützen	  seiner	  

Sehnsucht	   und	   Pfeil	   dieser	   versteht;	   vielleicht	   sind	   es	   in	   weiterem	   Sinne	   auch	   jene	  

Phasen	  des	  Rückzugs,	  in	  denen	  sich	  die	  Kräfte	  für	  eine	  neue	  Gesundheit	  und	  ein	  immer	  

umfassenderes	   Aufwärts	   erst	   wieder	   sammeln	   müssen.	   Grundsätzlich	   zeigen	   sich	   im	  

„Halbinstinkt“	  all	  jene	  Affekte	  und	  Sehnsüchte,	  die	  einen	  –	  egoistischen	  –	  Selbstausdruck	  

als	   Handelnder	   befördern,	   noch	   abgeschaltet	   bzw.	   blockiert.	   Was	   im	   Begriff	   des	  

„Halbinstinkts“	  vor	  allem	  auf	  der	  Strecke	  bleibt,	  das	  ist	  der	  Stolz.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
769	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  264	  
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IV.2 Die	  Rolle	  des	  	  Thymos	  

Dass	  der	  Stolz	  –	  eine	  der	  gängigen	  Übersetzungen	  für	  θυμός,	  dem	  mehrere	  Äußerungen	  

der	  Lebenskraft	  zukommen	  -‐ für	  Nietzsche	  von	  zentraler	  Bedeutung	  ist,	  hat	  sich	  bereits	  
aus	   Ecce	   Homo	   erschlossen,	   wo	   dieser	   gleich	   eingangs	   seinem	   Instinkt	   zukommt;	  

überhaupt	   zeigt	   sich	  Nietzsches	   Selbstvorstellung	   und	   -‐Inszenierung	   durch	   und	   durch	  

vom	  Thymos	  bewegt.	  Wenn	  Nietzsche	  denkt,	  schafft	  und	  liebt,	  so	  geschieht	  dies	  aus	  den	  

stolzen	  Zuständen	  der	  Seele	  heraus.	  Er	  fühlt	  sich	  denen	  verwandt,	  die	  ebenfalls	  auf	  der	  

Frequenz	   des	   Stolzes	   kommunizieren:	   Allen	   voran	   schreibt	   er	   den	   Stolz	   dem	  

philosophischen	  Instinkt	  Heraklits	  zu,	  wie	  überhaupt	  dessen	  ganzem	  Wesen;	  Heraklit	  ist	  

ihm	   jener	   Genius,	   dem	   er	   sich	   transchronal	   verbunden	   fühlt,	   	   der	   vorzeigt,	   was	  

Philosophieren	  heißt:	  

„Heraklit	  war	  stolz:	  und	  wenn	  es	  bei	  einem	  Philosophen	  zum	  Stolz	  kommt,	  so	  giebt	  es	  

einen	   großen	   Stolz.	   Sein	   Wirken	   weist	   ihn	   nie	   auf	   ein	   „Publikum“,	   auf	   den	   Beifall	   der	  

Massen	  und	  den	  zujauchzenden	  Chorus	  der	  Zeitgenossen	  hin.	  Einsam	  die	  Straße	  zu	  ziehn	  

gehört	  zum	  Wesen	  des	  Philosophen.	  [..]	  Er	  hat	  die	  Wahrheit:	  mag	  das	  Rad	  der	  Zeit	  rollen,	  

wohin	   es	   will,	   nie	   wird	   es	   der	   Wahrheit	   entfliehn	   können.	   Es	   ist	   wichtig	   von	   solchen	  

Menschen	  zu	  erfahren,	  daß	  sie	  einmal	  gelebt	  haben.	  Nie	  würde	  man	  sich	  zum	  Beispiel	  den	  

Stolz	  des	  Heraklit,	  als	  eine	  müssige	  Möglichkeit,	  imaginiren	  können.	  An	  sich	  scheint	  jedes	  

Streben	   nach	   Erkenntniß,	   seinem	   Wesen	   nach,	   ewig	   unbefriedigt	   und	   unbefriedigend.	  

Deshalb	  wird	  Niemand,	  wenn	  er	  nicht	  durch	  die	  Historie	  belehrt	  ist,	  an	  eine	  so	  königliche	  

Selbstachtung	   und	   Überzeugtheit,	   der	   einzige	   beglückte	   Freier	   der	   Wahrheit	   zu	   sein,	  

glauben	  mögen.	   Solche	  Menschen	   leben	   in	   ihrem	  eignen	  Sonnensystem;	  darin	  muß	  man	  

sie	  aufsuchen.“770	  

Hier	   unternimmt	   Nietzsche	   die	   Immersion	   in	   Heraklits	   Sphäre.	   Und	   trifft	   auf	   ihm	  

Verwandtes	   und	   Vertrautes:	   Das	   Sonnensystem,	   in	   dem	  Heraklit	   philosophiert	   und	   in	  

dem	   er	   sich	   königlicher	   Selbstachtung	   erfreut,	   wird	   von	   jenem	   mystischen	   Instinkt	  

bewegt,	   den	   auch	   Nietzsche	   in	   sich	   aufzurufen	   versteht,	   und	   aus	   welchem	  wiederum	  

Heraklits	  Ausnahme-‐Position	  und	  sein	  Stolz	  hervorgehen.	  Dieser	  Stolz	   ist	  der	  Stolz	  des	  

Ausnahmemenschen,	   der	   seine	   Aufgabe	   zeitigt.	   Des	   Ausnahmemenschen,	   der	   als	  

Philosoph	  die	  Wahrheit	  nicht	  mehr	   freien	  muss	   -‐	   denn:	  die	  Wahrheit	   ist	  ein	  Weib771	  -‐	   ,	  

sondern	   sie	   bereits	   an	   seiner	   Seite	   weiß.	   Sie	   wiederum	   lässt	   ihn	   nun	   nicht	   mehr	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
770	  KSA	  1,	  PTG,	  p.	  833,	  834	  
771	  vgl.	  hierzu	  die	  beiden	  Vorreden	  von	  Jenseits	  von	  Gut	  und	  Böse	  und	  Die	  fröhliche	  Wissenschaft.	  
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entfliehen:	  das	  ist	  der	  Preis.	  und	  	  Nietzsche	  rühmt	  die	  kontuitive	  Schau	  Heraklits,	  seine	  

Weise	  des	  Gewinnens	  der	  Erkenntnisse	  und	  weist	  darauf	  hinaus,	  wie	   „in	   jedem	  Worte	  

Heraklit’s	   der	   Stolz	   und	   die	   Majestät	   der	  Wahrheit,	   aber	   der	   in	   Intuitionen	   erfaßten,	  

nicht	  der	  an	  der	  Strickleiter	  der	  Logik	  erkletterten	  Wahrheit,	  sich	  ausspricht“	  und	  dieser	  

„in	  sibyllenhafter	  Verzückung	  schaut,	  aber	  nicht	  späht,	  erkennt,	  aber	  nicht	  rechnet“.772	  

Die	   stolzen	   Zustände	   sind	   nicht	   allein	   2500	   Jahre	   altes	   Prophylaktikum	   gegen	  

Wittgenstein’sches	  Leiter-‐Denken.	  Sie	  sind	  jene,	  in	  denen	  alles	  fließt,	  wo	  das	  Geschaute	  

sich	   anstrengungslos	   dem	   Instinkt	   zeigt	   und	  mitteilt	   und	   erfassbar	  macht,	   wo	  Wesen	  

und	   Erkenntnis	   eins	   sind.	   Das	   unbewusste	   Wahrnehmungssystem,	   der	   Instinkt,	  

synchronisiert	   sich	   mit	   der	   bewussten	   Vorstellung	   und	   überträgt	   ihr	   seine	  

Informationen.	  	  

	  

Peter	  Sloterdijk	  hat	  den	  antiken	  Begriff	  des	  θυμός,	  bei	  Homer	  noch	  als	  der	  Zorn,	  der	  sich	  

des	  –	  noch	  subjektlosen	  -‐	  Helden	  wie	  eines	  Gefäßes	  bemächtigt773,	  bei	  Platon	  als	  einer	  

der	   drei	   Seelenanteile774 ,	   für	   das	   21.	   Jahrhundert	   wiedergewonnen.	   Thymos,	   das	  

bedeutet	  auch	  Beherztheit,	  Mut,	  die	  vitale	  Energie,	  der	  man	  einst	  sogar	  ein	  körperliches	  

Organ	   zuwies:	   die	   Thymosdrüse.	   Kampfsportler	   aktivieren	   sie	   bis	   heute	   vor	   dem	  

Wettkampf	  durch	  Klopfen,	  um	  in	  all	   ihrer	  energetischen	  Präsenz	  und	  stolzen	  Ambition	  

in	  den	  Ring	  zu	  steigen.	  Sloterdijk	  konzentriert	  sich	  bei	  seiner	  Hinschau	  vorrangig	  auf	  die	  

Übersetzung	  des	   thymos	   als	  Stolz,	   resp.	  auf	  den	  Menschen	  als	   „Träger	  von	  stolzen	  und	  

selbstaffirmativen	  Regungen“.775	  Die	  Forderung,	  die	  der	  Thymos	  stellt,	  ist	  „seine	  Würde	  

zu	  wahren	  und	  sich	  Selbstachtung	  wie	  Achtung	  durch	  andere	  im	  Licht	  hoher	  Kriterien	  zu	  

verdienen“.776	  Sloterdijk	  sieht	  den	  Bann	  des	  Egos	  auf	  die	  letzten	  2000	  Jahre	  gelegt,	  das	  

„gesamte	  thymotische	  Feld	  durch	  den	  Vorwurf	  der	  superbia	  abgeriegelt“;	  für	  ihn	  erreicht	  

„der	  aktuelle	  Konsumismus	  dieselbe	  Ausschaltung	  des	  Stolzes“:	  diese	  manifestiert	  sich,	  

„indem	   er	   den	   Menschen	   ihr	   Interesse	   an	   Würde	   durch	   materielle	   Vergünstigungen	  

abkauft.“777 	  Auf	   die	   Verhaltensmodi	   der	   Gegenwart	   blickend	   konstatiert	   er:	   „Kaum	  

treten	  bei	   Individuen	  oder	  Gruppen	  „Symptome“	  wie	  Stolz,	  Empörung,	  Zorn,	  Ambition,	  

hoher	   Selbstbehauptungswille	   und	   akute	   Kampfbereitschaft	   auf,	   nimmt	   der	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
772	  KSA	  1,	  PTG,	  p.	  835,	  836	  
773	  Sloterdijk	   greift	   hier	   zurück	   auf	   die	   Erkenntnisse	   von	   Bruno	   Snell.	   Vgl.	   Snell,	   Bruno	   (2011):	   Die	  
Entdeckung	  des	  Geistes	  
774	  vgl.	  Schmitt,	  Arbogast	  (2008):	  Die	  Moderne	  und	  Platon	  p.	  305	  -‐	  308	  
775	  Sloterdijk,	  Peter	  (2006):	  	  Zorn	  und	  Zeit,	  p.	  30	  
776	  ebd.,	  p.	  31	  
777	  ebd.,	  p.31,32	  
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Parteigänger	   der	   thymós-‐vergessenen	   Kultur	   Zuflucht	   zu	   der	   Vorstellung,	   diese	   Leute	  

müssten	   Opfer	   eines	   neurotischen	   Komplexes	   sein.“ 778 	  Zarathustra	   hatte	   diese	  

Fortführung	   der	   einst	   religiös	   verordneten	   thymotischen	   Kränkung	   -‐	   auch	   der	  

thymotischen	   Nihilierung	   -‐	   in	   der	   modernen	   Gesellschaft	   mehr	   als	   120	   Jahre	   vor	  

Sloterdijks	  Analyse	  vorausgesehen,	  als	  er	  den	  Versammelten	  am	  Marktplatz	  vom	  letzten	  

Menschen	  sprach:	  „Jeder	  will	  das	  Gleiche,	  Jeder	  ist	  gleich:	  wer	  anders	  fühlt	  geht	  freiwillig	  

ins	   Irrenhaus.“779	  Es	   hat	   sich	   uns	   dies	   bereits	   bei	   der	   Selbstvervielfältigung	   der	  Moral	  

des	   Gehorchens	   gezeigt. 780 	  Überhaupt	   lässt	   sich	   Zarathustras	   Rede	   vom	   letzten	  

Menschen	   als	   weitsichtige	   Kritik	   unserer	   heutigen	   Lebensführung	   lesen.781	  Sloterdijk	  

sieht	  hier	  ebenfalls	  alle	  Bereiche	  unser	  Kultur	  durchwirkt:	  „Wenngleich	  die	  Phrase	  „Gott	  

ist	  tot“	  jetzt	  schon	  von	  Journalisten	  geläufig	  in	  den	  Computer	  eingegeben	  wird,	  bestehen	  

die	   theistischen	   Demutsdressuren	   im	   demokratischen	   Konsensualismus	   nahezu	  

ungebrochen	   fort.	  Es	   ist,	  wie	  man	  sieht,	  ohne	  weiteres	  möglich,	  Gott	  sterben	  zu	   lassen	  

und	   doch	   ein	   Volk	   von	   Quasi-‐Gottesfürchtigen	   zu	   behalten.“ 782 	  Genau	   das	   hatte	  

Nietzsche	   bereits	   ans	   Licht	   gebracht,	   wie	   sich	   uns	   dargestellt	   hat:	   Lang	   gepflegte	  

Gewohnheiten	  und	  das	  damit	  verbundene	  Stilllegen	  der	  vornehmen	  Instinkte	  lassen	  die	  

dekadenten	   Instinkte	   auf	   Ersatzwerte	   zugreifen,	   denen	   weiter	   im	   Duktus	   der	  

Sklavenmoral	  begegnet	  wird.	  Wie	  also	  ausbrechen?	  Sloterdijk	  sieht	  in	  der	  Freiheit	  einen	  

Begriff,	   „der	  nur	   im	  Rahmen	  einer	   thymotischen	  Menschensicht	   Sinn	  ergibt“,	  während	  

die	  Ökonomen	  den	  Menschen	  „als	  konsumierendes	  Tier	  ins	  Zentrum	  ihrer	  Apelle	  stellen	  

–	  sie	  wollen	  dessen	  Freiheit	  nur	  bei	  der	  Wahl	  der	  Futternäpfe	  am	  Werk	  sehen.“783	  Was	  

lässt	  sich	  daraus	  folgern?	  Wie	  kann	  der	  Mensch	  des	  beginnenden	  3.	  Jahrtausends	  seine	  

Möglichkeiten	  nutzen,	  das	   instinktiv-‐thymotische	  Erbe	  zu	  reaktivieren?	  –	  Bleibt	  nur	  der	  

Zufall	   des	   spontanen	   Atavismus?	   Lässt	   es	   sich	   epigenetisch	   reaktivieren?	   Kann	   ein	  

solches	   Unternehmen	   gelingen	   als	   Immersion	   in	   dasjene	   Feld,	   in	   welchem	   solche	  

Instinkte	  und	  Affekte	  vereinzelt	  aktiv	  sind	  -‐	  und	  sei	  es	   in	  das	  der	  alten	  Genien?	  Findet	  

sich	  ein	  Weg	   in	  mimetischer	  Annäherung,	  gewissermaßen	  als	  ein	   fake	  it,	  fake	  it,	   ’til	  you	  

make	   it?	   Bedarf	   es	   hoher	   Resilienz,	   stärkender	   neuer	   Gewohnheiten,	   des	   Heiligen	   Ja-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
778	  ebd.,	  p.	  32	  
779	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  20	  
780	  vgl.	  Kap.	  III.7	  
781	  vgl.	  Aris,	  Ulrike	  (1999):	  Keine	  Schönheit	  ohne	  Gefahr,	  p.	  52	  ff.	  
782	  Sloterdijk,	  Peter	  (2006):	  	  Zorn	  und	  Zeit,	  p.	  35	  
783	  ebd.,	  p.37	  
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Sagens	  zum	  Leben?	  Des	  Ablegens	  gehirngeschmiedeter	  Handschellen784,	  und	  sei	  es	   für	  

den	   Anfang	   des	   Smart-‐Phones?	   „Biologisch	   betrachtet“	   meint	   Sloterdijk	   „bedeutet	  

Freiheit	  das	  Vermögen,	  das	  gesamte	  Potential	  spontaner	  Bewegungen	  zu	  aktualisieren,	  

die	  einem	  Organismus	  eigentümlich	  sind.“785	  Doch	  dies	  widerspricht	  dem	  Interesse	  des	  

Kollektivs,	   auch	   den	   Interessen	   der	   im	   Hintergrund	   aufgrund	   massiv	   akkumulierter	  

Kapital-‐	  und	  Wirtschaftsmacht	  Herrschenden	  von	  heute,	  denen	  Hirt	  und	  Herde	  gehören;	  

die	   Herde	   ist	   damit	   auf	   diese	   Weise	   als	   eins	   erklärt	   und	   als	   Wahlvolk	  

„Mentalvergiftungen“	   affektiver	   wie	   kognitiver	   Art	   ausgesetzt,	   wie	   der	   Psychologe	  

Rainer	   Mausfeld	   kürzlich	   herausgestellt	   hat.786	  Es	   bleibt	   mithin	   dem	   Einzelnen	   und	  

seinem	  aufflackernden	  erfinderischen	  Geist	  vorbehalten,	  aus	  der	  platonischen	  Höhle	  mit	  

ihren	  Schattenbildern	  sich	  seinen	  Ariadne-‐Faden	   für	  den	  Weg	  nach	  draußen	  zu	   finden	  

oder	  zu	  spinnen,	  um	  sich	  jene	  für	  ein	  freies	  Leben	  essentiellen	  thymotischen	  und	  seinem	  

natürlichen	   Instinkt	   entsprechenden	   Vermögen	   erneut	   zu	   gewinnen.	   Soweit	   zur	  

Stolzdynamik,	  die	  Peter	  Sloterdijk	  in	  mannigfachen	  Facetten,	  vor	  allem	  auch	  denen	  des	  

Ressentiments	  und	  der	  daraus	  resultierender	  Rachebanken	  –	  Zornaufbewahrungen	  der	  

Psyche,	   wenn	   nach	   Ungerechtigkeiten,	   die	   der	   Thymos	   wahrnimmt,	   keine	   Entladung	  

inform	  von	  Rache	  möglich	   ist787	  -‐	   in	  den	  philosophischen	  wie	  allgemeinen	  Diskurs	  der	  

gegenwärtigen	  Ära	  einfließen	  lässt.	  	  

	  

Nietzsche	  selbst	  zählt	  den	  Stolz	  an	  erster	  Stelle	  unter	  die	  „ J a s a g e n d e n 	  Affekte“.788	  

Damit	  entspringt	  er	  den	  gesunden,	  natürlichen	  Instinkten.	  Für	  unseren	  Zusammenhang	  

bleibt	   damit	   Folgendes	   festzuhalten:	   	   Der	   natürliche	   Instinkt	   Nietzsches	   findet	   einen	  

seiner	  wesentlichsten	  Akteure	  resp.	  äußeren	  Erscheinungsformen	  im	  Thymos.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
784	  Der	  Kurzfilm	  Platonic	  Discharge	  wies	  bereits	  vor	  Einführung	  von	  Smartphones	  	  darauf	  hinaus,	  wie	  sehr	  
uns	  die	  intelligenten	  Technologien	  erneut	  gehirngeschmiedete	  Handschellen	  anlegen.	  Platonic	  Discharge,	  
Diagonale	  1994,	  Regie	  und	  Drehbuch:	  Ully	  Aris	  
785	  Sloterdijk,	  Peter	  (2006):	  	  Zorn	  und	  Zeit	  p.	  38	  
786	  vgl.	   Vortrag	   von	   Rainer	   Mausfeld,	   gehalten	   am	   2.11.2016,	   IPPNW	   Hamburg;	   p.	   11	   ff.	   	   Transkript:	  
http://www.uni-‐
kiel.de/psychologie/mausfeld/pubs/Mausfeld_Die_Angst_der_Machteliten_vor_dem_Volk.pdf,	   abgerufen	  
am	  7.4.	  2017	  
787	  vgl.	  Sloterdijk,	  Peter	  (2006):	  Zorn	  und	  Zeit,	  insgesamt;	  sowie	  p.	  134	  	  
788	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  222	  
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IV.3 Sehnsucht	  als	  Aspiration	  

Es	  mag	  vordergründig	  ungewöhnlich	  anmuten,	  Sehnsucht	  nicht	  im	  Sinne	  des	  Begehrens	  

dem	  Erotischen,	  sondern	  dem	  Thymotischen	  zuzuordnen.	  Und	  damit	  der	  von	  Sloterdijk	  

aufgespannten	   Thymos-‐Sphäre	   einen	   weiteren	   Bedeutungsvektor	   einzuschreiben.	  

Vorauszuschicken	   ist,	   dass	   es	   sich	   hierbei	   nicht	   um	   die	   desideratio	   nach	   geliebten	  

Menschen	   oder	   Orten	   handelt,	   sondern	   um	   die	   besondere	   Kraft	   und	   Richtung	   der	  

Sehnsucht,	  die	  Nietzsche	  in	  das	  Bild	  des	  Pfeils	  der	  Sehnsucht	   in	  Also	  sprach	  Zarathustra	  

fasst.	  Der	  Pfeil	  dient	   ihm	  als	  Symbol	  des	  Über-‐sich-‐hinaus,	  das	  raumzeitliche	  Distanzen	  

überwindet;	   in	   seiner	   Affektbefeuerung	   durch	   die	   Sehnsucht	   schnellt	   dieser	   einem	  

fernen	  Ziel	  entgegen.	  Bei	  den	  Vorsokratikern	  mag	  auch	  der	  Beginn	  des	  Lehrgedichts	  des	  

Parmenides	  –	  wenigstens	   in	   der	   Übersetzung	  Peter	  Kingsleys	   -‐	   darauf	   hindeuten,	   dass	  

wenn	  dieser	  sich	  auf	  den	  Schwingen	  des	  Thymos	  in	  die	  göttliche	  Sphäre	  erhebt,	  es	  die	  

Schwingen	   der	   Sehnsucht	   resp.	   des	   Sehnens	   sind.789 	  Sehnsucht	   ist	   wesentlich	   die	  

Attraktor-‐Kraft	  der	  Aspiration.	  

	  

Zarathustra,	   der	   sich	   in	   der	   Vorrede	   anschickt	   einen	   diesseitigen	   Mythos	   zu	   gebären,	  

versucht	   dies	   zunächst,	   indem	   er	   dem	  Volk	   am	  Marktplatz	   vom	  Übermenschen	   redet,	  

geheimnisvoll	   und	   allegorisch	   dessen	   Attraktivität	   bewerbend;	   er	   will	   die	   Sehnsucht	  

nach	   ihm	   erwecken,	   will	   den	   Menschen	   in	   Vorstellung	   bringen,	   dass	   sie	   selber	   der	  

„ Ü b e r g a n g “ 	  und	   „ U n t e r g a n g “ 	  zu	   ihm	  sein	  können.790	  Und	  versichert	  denen,	  

die	  sich	  dazu	  entschließen,	  seine	  Liebe:	  „Ich	  liebe	  die	  grossen	  Verachtenden,	  weil	  sie	  die	  

grossen	  Verehrenden	  sind	  und	  Pfeile	  der	  Sehnsucht	  nach	  dem	  andern	  Ufer.	  [..]	  Ich	  liebe	  

Den,	  welcher	   seine	   Tugend	   liebt:	   denn	   Tugend	   ist	  Wille	   zum	  Untergang	   und	   Pfeil	   der	  

Sehnsucht.	  [..]	  Ich	  liebe	  Den,	  dessen	  Seele	  sich	  verschwendet,	  der	  nicht	  Dank	  haben	  will	  

und	   nicht	   zurückgiebt:	   denn	   er	   schenkt	   immer	   und	   will	   sich	   nicht	   bewahren.“791	  Der	  

Vortrag	   eines	   solchen	   Ansinnens	   an	   die	   Menschen	   läuft	   nun	   aber	   offenkundig	   deren	  

gewohnter	  Weise	  das	  Leben	  zu	  verbringen	  entgegen.	  Der	  hier	  am	  Marktplatz	  offerierte	  

Deal	   bietet	   ihnen	   keine	   unmittelbar	   überschaubare	   Rendite.	   Ganz	   im	   Gegenteil,	   sie	  

wähnen	  hier	  massive	  Verluste:	  Selbst	  wenn	  sie	  sich	  aufraffen,	  ihre	  besten	  –	  vornehmen	  -‐	  

Tugenden	  zu	  geben	  und	  die	   Instinkte	  entsprechend	  auszurichten,	   selbst	  wenn	  sie	   ihre	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
789	  Kingsley,	  Peter,	  (2000):	  Die	  Traumfahrt	  des	  Parmenides,	  p.	  54,	  55	  
790	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  17	  
791	  ebd.,	  p.	  17,	  18	  
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Seele	   verschwenden,	   wenn	   sie	   thymotische	   Abstoßungsenergie	   im	   Verachten	   und	  

thymotische	   Anziehungsenergie	   im	   Verehren	   und	   der	   Sehnsucht	   produzieren,	   so	  

erhalten	  sie	  dafür	  den	  Lohn	  des	  Untergangs	  und	  Übergangs.	  Ein	  letzter	  Mensch	  hört	  hier	  

ausschließlich:	  Untergang.	  Doch	  das	  ist	  der	  kurzfristige	  Vordergrund,	  nicht	  Zarathustras	  

hintersinnige	   und	   fatumsgestaltende	   Operation,	   sein	   Befreiungsakt	   aus	   der	   engen	  

menschheitsgeschichtlichen	   Winkel-‐Perspektive	   heraus.	   Was	   Zarathustra	   hier	  

einfordert,	  wofür	  er	  Mitstreiter	  gewinnen	  will,	   ist	  die	  Bereitschaft,	  um	  der	  Heraufkunft	  

eines	   höheren	   und	   höchsten	   Typus	  willen	   -‐	   des	   Übermenschen	   -‐	   das	   Beste	   zu	   geben,	  

vom	  Pfeil	  dieser	  Sehnsucht	  beflügelt	  das	  Mittel	  zu	  diesem	  Zweck	  und	  Ziel	  sein	  zu	  wollen.	  

Das	   Beste	   liegt	   hier	   in	   der	   Ausbildung	   und	   Praxis	   der	   Wohlgeratenheit	   und	   der	  

vornehmen	   Tugenden,	   folglich:	   der	   gesunden	   Instinkte,	   	   die	   der	   Vorbereitung	   des	  

Übermenschen	  dienen.	  Der	  Mensch,	  der	  Mittel	  resp.	  Brücke	  wird,	  lässt	  sich	  von	  diesem	  

höheren	  Feld	  affizieren,	  das	  zugleich	  sinngebend	  ist,	  sein	  Verhalten	  wirkt	  vordergründig	  

altruistisch,	  indem	  er	  für	  die	  Nächsten,	  das	  Übermorgen	  ein	  Opfer	  bringt;	  das,	  obwohl	  er	  

im	  Sinne	  seines	  Egoismus	  agiert	  und	  sich	   formt,	  den	  Weg	  bereitet	  und	   im	  Nachfahren,	  

dem	  großen	  Einzelnen,	  dem	  Übermenschen	  den	  Gewinn	  zeitigt.	  (Es	  ließe	  sich	  durchaus	  

erwägen,	   hier	   von	   einem	   reziproken	   Egoismus	   zu	   sprechen	   und	   diesen	   entlang	   der	  

Zeitachse	  aufzutragen.792)	  	  

	  

Dass	  Zarathustra	  hier	   sein	  Zielpublikum	  völlig	  verfehlt,	  mag	  ein	  genialer	  Schachzug	   in	  

Nietzsches	  Dramaturgie	  sein	  –	  oder	  subliminal	  Zarathustra	  doch	  auch	  immer	  ein	  wenig	  

unter	   den	   Verdacht	   des	   Possenreißens	   stellen. 793 	  Denn	   Zarathustra	   hat	   in	   seiner	  

visionären	   Erzählung	   auch	   den	   Gegentypus,	   den	   ihm	   verächtlichsten	   Menschen	   auf	  

Lager:	   den	   letzten	  Menschen.	   Dieser	   letzte	  Mensch	   ist	   sehnsuchtsfrei.	   „„Was	   ist	   Liebe?	  

Was	  ist	  Schöpfung?	  Was	  ist	  Sehnsucht?	  Was	  ist	  Stern?“	  –	  so	  fragt	  der	  letzte	  Mensch	  und	  

blinzelt.“	  794 	  Der	   blinzelnde	   letzte	   Mensch	   verdingt	   sich	   im	   Delirium	   seines	   selbst	  

erfundenen	  Glücks	  –	  allesamt	  Erfindungen,	  die	   ihn	  klein	  und	  bequem	  machen,	   ihn	  vor	  

allem	   dessen	   berauben:	   seiner	   lebensförderlichen	   Instinkte.	   Heute	   ließe	   sich	   sagen,	  

diese	   Erfindungen	   des	   Glücks	   seien	   in	   intelligentes	   technisches	   Exterieur	   –	   mit	   der	  

Tendenz	   Interieur	   zu	  werden	  –	  ausgelagert,	  dazu	   in	  die	  Matrix	  des	  Social	  Engineering.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
792	  in	  Analogie	  zu	  dem	  aus	  Biologie	  und	  Ethologie	  bekannten	  Phänomen	  des	  „reziproken	  Altruismus“.	  
793	  „Zarathustra	  selber	  der	  Possenreißer,	  der	  über	  den	  armen	  Seiltänzer	  hinwegspringt“	  findet	  sich	  unter	  
Nietzsches	  Notizen.	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  531	  
794	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  19	  
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Allein	   ein	   Anflug	   von	   benommener	   Selbstzufriedenheit	   und	   der	   quasi-‐thymotischen	  

Regung	  eines	  Stolzes	  mit	  schweren	  Augenlidern	  macht	  sich	  noch	  breit	  wenn	  die	  letzten	  

Menschen	   sagen:	   „Wir	   haben	   das	   Glück	   erfunden.“795	  Das	   ist	   nun	   exakt	   der	   Typus	   für	  

Zarathustras	   Zielpublikum	   am	   Marktplatz:	   der	   Konsument,	   der	   sich	   gesättigt	   der	  

Realität	   entfremdet	  hat,	   dessen	   Instinkte	   sediert	   sind	  oder	  brach	   liegen.	   In	  Nietzsches	  

dramaturgischem	   Setting	   ist	   es	   der	   Event-‐Konsument,	   der	   auf	   einen	   Seiltänzer	   resp.	  

Slackliner	  wartet,	   um	   der	   ermüdeten	   Reizbarkeit	   mit	   einem	   Kick	   –	   selbst	   dem	   wird	  

spöttisch	  begegnet	  -‐	  Tribut	  zu	  zollen.	  Zarathustras	  Vorstoß,	  an	  die	  natürlichen	  Instinkte	  

zu	  appellieren,	  an	  den	  Willen	  zum	  Mehr	  und	  Über-‐sich-‐hinaus,	  an	  Sinn	  und	  Ziel,	   findet	  

dort	  keine	  Wahrnehmungsrezeptoren	  mehr,	  findet	  keinen	  Freund	  mehr:	  Denn	  im	  Event-‐

Setting	  trifft	  auch	  ihn	  das	  naheliegende	  Vorurteil,	  ein	  Show	  Act,	  ein	  Possenreißer	  zu	  sein.	  

Ein	   Verkünder	   von	   Wahrheiten	   oder	   gar	   einem	   neuen	   Sinn	   wird	   hier	   am	   wenigsten	  

erwartet.	  Wenn	  die	  Menge	   dann	  unisono	   grölt	   und	   schnalzt:	   „„Gieb	   uns	   diesen	   letzten	  

Menschen,	   oh	   Zarathustra““,	   und	  weiter	   „„mache	   uns	   zu	   diesen	   letzten	  Menschen!	   So	  

schenken	   wir	   dir	   den	   Übermenschen!““ 796 	  so	   mag	   dies	   atmosphärisch	   an	   die	  

Verhöhnung	   Jesu	   bei	   seiner	   Verurteilung	   anklingen,	   ebenso	   an	   die	   Verhöhnung	   des	  

tollen	  Menschen	  in	  Nietzsches	  Parabel	  vom	  tollen	  Menschen,	  der	  mit	  seiner	  Laterne	  Gott	  

sucht.	   Dieser	   Übermensch	   des	   letzten	  Menschen	   ist	   ein	   anderer	   als	   der	   von	   Nietzsche	  

gelehrte	   –	   das	   in	   Aussicht	   gestellte	   Geschenk	   ist	   sein	   zynisches	   Pendent	   –	   und	   eine	  

Warnung.	  In	  Kapitel	  V.4	  begegnet	  uns	  diese	  anschaulich.	  Zarathustra,	  der	  Einzelne,	  wird	  

traurig	  und	  spricht	  zu	  seinem	  Herzen,	  dass	  sie	  ihn	  nicht	  verstünden,	  dass	  er	  nicht	  „der	  

Mund	  für	  diese	  Ohren“	  sei.797	  Ein	  professioneller	  Possenreißer798	  durchbricht	  die	  Szene	  

und	   zeigt	   unmittelbar	   vor,	   was	   im	   Geschick	   des	   letzten	   Menschen	   stehen	   kann:	   „der	  

Mensch	  kann	  auch	  	  ü b e r s p r u n g e n 	  werden.“799	  	  

	  

Will	   der	   Mensch	   nicht	   übersprungen	   werden,	   will	   er	   Herr	   seiner	   Zeugungskraft	   und	  

Fruchtbarkeit	   bleiben,	   ist	   er	   herausgefordert,	   seinen	   Willen,	   seine	   Kreativität,	   sowie	  

deren	  entsprechende	  emotionale	  Aufladung	  einzusetzen	   für	  die	   jene	  Richtung,	  die	   ihm	  

sein	  schönster	  Zweck	  ist,	  die	  ihm	  seine	  Sehnsucht	  weist.	  Nietzsche	  zeigt	  auf,	  wie	  sehr	  die	  

Entscheidung	  für	  diesen	  Weg	  im	  Geschick	  der	  Freiheit	  und	  liebenden	  Hinwendung	  steht:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
795	  ebd.,	  p.	  19,	  20	  
796	  ebd.,	  p.	  20	  
797	  ebd.,	  p.	  20	  
798	  Siehe	  hierzu	  die	  Geschichte	  von	  Seiltänzer	  Kolter	  und	  seiner	  Possenreißer-‐Szene	  in	  Kap.	  I.2	  
799	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  249	  
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„Ein	   höheres	  Wesen	   als	  wir	   selber	   sind	   zu	   schaffen,	   ist	   	   u n s e r 	  Wesen.	  Über	   	   u n s 	   	  

h i n a u s 	   s c h a f f e n ! 	  	  Das	  ist	  der	  Trieb	  der	  Zeugung,	  das	  ist	  der	  Trieb	  der	  That	  und	  

des	  Werks.	  —	  Wie	  alles	  Wollen	  einen	  Zweck	  voraussetzt,	  s o 	   s e t z t 	   d e r 	   M e n s c h 	  

e i n 	   W e s e n 	   v o r a u s , 	   das	   nicht	   da	   <ist>,	   das	   aber	   den	   Zweck	   seines	   Daseins	  

abgiebt.	  Dies	  ist	  die	  Freiheit	  alles	  Willens!	  Im	  	  Z	  w	  e	  c	  k	  	  liegt	  die	  Liebe,	  die	  Verehrung,	  

das	   Vollkommensehen,	   die	   Sehnsucht.“ 800 	  Dieser	   Gedanke	   Nietzsches	   kann	   auch	  	  

überraschend	  Antwort	   geben	  auf	  die	  weiter	  oben	  aufgeworfene	  Frage,	  wie	  denn	  ohne	  

Prädisposition	   zu	   Wohlgeratenheit	   und	   vornehmen	   Tugenden	   diese	   dennoch	   im	  

Individuum	  aufgerufen	  werden	  können:	  durch	  die	  Liebe	   zu	  dem,	  was	  erreicht	  werden	  

will,	  durch	  das	  Telos	  der	  Sehnsucht.	  Wesentlich	  dabei	  ist,	  auch	  ansteckend	  und	  anregend	  

für	  den	  Nächsten	  zu	  wirken	  –	  dass	  einer	  des	  anderen	  Vorbild	  sein	  kann,	  in	  dem	  er	  sich	  

selbst	   aktiv	   ins	   Schönere	   fortbildet:	   „Du	   kannst	   dich	   für	   deinen	   Freund	   nicht	   schön	  

genug	  putzen:	  denn	  du	  sollst	  ihm	  ein	  Pfeil	  und	  eine	  Sehnsucht	  nach	  dem	  Übermenschen	  

sein.	  Sahst	  du	  deinen	  Freund	  schon	  schlafen,	  —	  damit	  du	  erfahrest,	  wie	  er	  aussieht?“801	  

Nicht	  die	  Relaxation	  steht	  im	  Visier;	  es	  gilt	  den	  Bogen	  zu	  spannen,	  aus	  dem	  der	  Pfeil	  der	  

Sehnsucht	   seine	  Flugbahn	  nehmen	  kann.	  Denn	   immerhin	   ist	   das	  Bildnis	  des	  Freundes	  

zuweilen	   auch	   der	   eigene	   Spiegel.	   Insofern	   wollen	   alle	   Instinkte,	   die	   diesen	   Akt	   der	  

Selbstoptimierung	  fördern,	  belebt	  und	  in	  Anspruch	  genommen	  werden,	  immer	  im	  Sinne	  

des	   Komparativs,	   des	  Über-‐sich-‐hinaus,	  worauf	   sich	   die	   thymotische	  Agitation	   richtet.	  

„ J e d e 	   Handlung	   schafft	   	   u n s 	   selber	   weiter,	   sie	   webt	   unser	   buntes	   Gewand.	   Jede	  

Handlung	   ist	   frei,	   aber	  das	  Gewand	   ist	  nothwendig.	  Unser	  E r l e b n i ß – das	   ist	  unser	  

Gewand.“802	  Auch	  das	  Erleben-‐wollen	  selber	   ist	  Teil	  des	   instinktiven	  Systems,	  aus	  dem	  

sich	   der	   Wille	   zum	   Leben	   erhebt.	   Es	   ist	   Nietzsches	   wilde	   Weisheit,	   mit	   der	   er	   im	  

Folgenden	  ins	  Zwiegespräch	  tritt:	  „Ich	  rede	  mit	  dir,	  meine	  Weisheit,	  unter	  4	  Augen:	  	  i c h 	  

w i l l , 	   i c h 	   b e g e h r e , 	   i c h 	   l i e b e 	   — 	  und	  darum	   	   l o b e 	   ich	  das	  Leben.	  Wenn	  

ich	   nicht	   schüfe,	   sondern	   nur	   	   e r k a n n t e , 	   	  würde	   ich	   es	   hassen.	   [..]	   Die	   	   N i c h t -‐	  

That,	  das	  Gehen-‐Lassen,	  das	  	  N i c h t – s c h a f f e n , 	  das	  	  N i c h t – Z e r s t ö r e n -‐ das	  

ist	  m e i n 	  Böses.	  Der	  Erkennende	  als	  der	  Nicht-‐Begehrende	  	  a u c h . 	  [..]	  Das	  Leere,	  das	  

Eine,	   das	   Unbewegte,	   das	   Volle,	   die	   Sättigung,	   das	   Nichts-‐Wollen	   -‐	   das	   wäre	   	   m e i n 	  

Böses:	  kurz:	  der	  Schlaf	  ohne	  Traum.“803	  Alles,	  was	  den	  Fluss	  des	  Lebens	  staut,	  was	  dem	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
800	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  209	  (Hervorhebung	  durch	  Nietzsche)	  
801	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  72	  
802	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  211	  
803	  ebd.	  
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πάντα	   ῥεῖ	   durch	   Aktionslosigkeit	   oder	   durch	   das	   Auffangbecken	   eines	   Endzustands	  

entgegenwirkt,	   entspricht	   nicht	   der	   Natur	   des	   Daseins,	   folglich	   auch	   nicht	   den	  

natürlichen	  Instinkten,	  folglich	  führt	  dies	  in	  die	  Zustände	  der	  décadence.	  	  Insofern	  ist	  im	  

wohlgeratenen	   und	   vornehmen	   Modus	   immer	   das	   kreative	   Programm	   der	   Vorwärts-‐	  

und	   Aufwärtsbewegung	   angeschaltet,	   das	   des	   Über-‐sich-‐hinaus,	   der	   Sehnsucht	   zum	  

Übermenschen.	  Bleibt	  also	  festzuhalten:	  

	  

Die	   Sehnsucht,	   wie	   Nietzsche	   sie	   sowohl	   in	   Also	   sprach	   Zarathustra	   als	   auch	   in	   den	  

Nachgelassenen	  Fragmenten	   	   einführt,	   entschlüsselt	   sich	   in	  Hinblick	  darauf,	  dass	   ihr	   in	  

seiner	   philosophischen	   Schau	   die	   Rolle	   einer	   aktiven,	   impulsiven	   Komponente	   des	  

Thymotischen	  zukommt,	  welches	  wiederum	  den	  natürlichen	  Instinkten	  entspringt.	  Die	  

Wohlgeratenen	   sowie	   die	   Vornehmen	   sind	   die	   jenen,	   die	   aus	   ihren	   natürlichen	  

Instinkten	   heraus	   sowie	   durch	   deren	   beständiges	   Verfeinern	   die	   Entwicklung	   in	  

Richtung	   Übermensch	   vorantreiben	   –	   im	   evolutiven	   Flow.	   	   Sie	   bereiten	   vor,	   was	   im	  

Übermenschen	  hervortreten	  soll:	  der	  Übermensch	  ist	  der	  jene,	  der	  in	  der	  Macht	  steht,	  in	  

vollem	   Ausmaß	   sein	   distinguiertes	   Instinktspektrum	   parat	   zu	   haben	   und	   es	   aktiv	  

einzusetzen.	   Er	   ist	   in	   gewisser	  Weise	   jederzeit	   Meister	   seiner	   Instinkte,	   wenngleich	   -‐	  

und	  gerade	  weil	   -‐	   er	   sie	   immer	  weiter	   fortbildet.	  Dieser	   instinktive	  Zugang,	  der	  durch	  

seine	  Sehnsucht	  bestimmt	  wird,	  erlaubt	  ihm	  nichts	  weniger	  als	  beständig	  einen	  shortcut	  

zu	  Erkennen,	  Schaffen	  und	  Lieben	  im	  Talon	  zu	  haben.	  Der	  Übermensch	  ist	  wesentlich	  die	  

Personifikation	  völlig	  gesunder	  Instinkte:	  die	  sich	  stets	  verfeinern,	  stärker	  werden,	  über	  

sich	  auf	  lebensförderliche	  Weise	  hinauswachsen.	  

IV.4 Die	  Signale	  des	  Vornehmen	  und	  die	  des	  Décadents	  

Was	   ist	   vornehm?	   übertitelt	   Nietzsche	   das	   9.	   Kapitel	   jenes	   Werks,	   das	   auf	   die	  

Menschwerdung	   seiner	   Philosophie	   in	   Zarathustra	   folgt:	   Jenseits	   von	  Gut	  und	  Böse.	   So	  

viele	   Dimensionen	   bei	   ihm	   die	   Vornehmheit	   aufweist,	   so	   einfach	   und	   tiefgründig	  

versteht	   er	   es,	   an	   einem	   Beispiel	   darzureichen,	   was	   eines	   ihrer	   wesentlichen	  

Differenzierungsmerkmale	   darstellt:	   der	   Instinkt	   für	   die	   Rangordnung.	   Dieser	   Instinkt	  

kann	  unverhofft	   einer	  Probe	  unterzogen	  werden:	  dann,	  wenn	  etwas	  von	  hohem	  Rang,	  

ohne	   dass	   es	   durch	  Autorität	   geschützt	  wäre,	   „wie	   ein	   lebendiger	   Prüfstein“	   den	  Weg	  

eines	  Menschen	  kreuzt	  und	  er	  sich	  zu	  einer	  Reaktion	  herausgefordert	  fühlt:	  dann	  ist	  es	  
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genau	  diese	  seine	  Reaktion,	  die	  über	  „Feinheit,	  Güte	  und	  Höhe	  einer	  Seele“	  entscheidet	  –	  

oder	  ihres	  Trägers	  Plumpheit:804	  

„Zu	   wessen	   Aufgabe	   und	   Übung	   es	   gehört,	   Seelen	   auszuforschen,	   der	   wird	   sich	   in	  

mancherlei	  Formen	  gerade	  dieser	  Kunst	  bedienen,	  um	  den	  letzten	  Werth	  einer	  Seele,	  die	  

unverrückbare	  eingeborne	  Rangordnung,	  zu	  der	  sie	  gehört,	   festzustellen:	  er	  wird	  sie	  auf	  

ihren	   	   I n s t i n k t 	   d e r 	   E h r f u r c h t 	  hin	  auf	  die	  Probe	  stellen.	  Différence	  engendre	  

haine:	   die	   Gemeinheit	  mancher	  Natur	   sprützt	   plötzlich	  wie	   schmutziges	  Wasser	   hervor,	  

wenn	   irgend	   ein	   heiliges	   Gefäss,	   irgend	   eine	   Kostbarkeit	   aus	   verschlossenen	   Schreinen,	  

irgend	   ein	   Buch	   mit	   den	   Zeichen	   des	   grossen	   Schicksals	   vorübergetragen	   wird;	   und	  

andrerseits	   giebt	   es	   ein	   unwillkürliches	   Verstummen,	   ein	   Zögern	   des	   Auges,	   ein	  

Stillewerden	   aller	   Gebärden,	   woran	   sich	   ausspricht,	   dass	   eine	   Seele	   die	   Nähe	   des	  

Verehrungswürdigsten	  	  f ü h l t .	  	  Die	  Art,	  mit	  der	  im	  Ganzen	  bisher	  die	  Ehrfurcht	  vor	  der	  	  

B i b e l 	   in	   Europa	   aufrecht	   erhalten	   wird,	   ist	   vielleicht	   das	   beste	   Stück	   Zucht	   und	  

Verfeinerung	  der	  Sitte,	  das	  Europa	  dem	  Christenthume	  verdankt:	  solche	  Bücher	  der	  Tiefe	  

und	   der	   letzten	   Bedeutsamkeit	   brauchen	   zu	   ihrem	   Schutz	   eine	   von	   Aussen	   kommende	  

Tyrannei	  von	  Autorität,	  um	  jene	  Jahrtausende	  von	  	  D a u e r 	  zu	  gewinnen,	  welche	  nöthig	  

sind,	   sie	   auszuschöpfen	   und	   auszurathen.	   Es	   ist	   Viel	   erreicht,	   wenn	   der	   grossen	  Menge	  

(den	  Flachen	  und	  Geschwind-‐Därmen	  aller	  Art)	  jenes	  Gefühl	  endlich	  angezüchtet	  ist,	  dass	  

sie	  nicht	  an	  Alles	  rühren	  dürfe;	  dass	  es	  heilige	  Erlebnisse	  giebt,	  vor	  denen	  sie	  die	  Schuhe	  

auszuziehn	   und	   die	   unsaubere	   Hand	   fern	   zu	   halten	   hat,	   -‐	   es	   ist	   beinahe	   ihre	   höchste	  

Steigerung	   zur	   Menschlichkeit.	   Umgekehrt	   wirkt	   an	   den	   sogenannten	   Gebildeten,	   den	  

Gläubigen	   der	   „modernen	   Ideen“,	   vielleicht	   Nichts	   so	   ekelerregend,	   als	   ihr	   Mangel	   an	  

Scham,	   ihre	   bequeme	   Frechheit	   des	   Auges	   und	   der	   Hand,	   mit	   der	   von	   ihnen	   an	   Alles	  

gerührt,	   geleckt,	   getastet	  wird;	   und	   es	   ist	  möglich,	   dass	   sich	   heut	   im	   Volke,	   im	   niedern	  

Volke,	   namentlich	   unter	   Bauern,	   immer	   noch	   mehr	   	   r e l a t i v e 	   Vornehmheit	   des	  

Geschmacks	  und	  Takt	  der	  Ehrfurcht	  vorfindet,	   als	  bei	  der	  zeitunglesenden	  Halbwelt	  des	  

Geistes,	  den	  Gebildeten.“805	  

Dieser	   Aphorismus	   besticht	   nicht	   nur	   durch	   seine	   Kritik	   an	   den	   habituellen	   und	  

thymotischen	  Defiziten	  derer,	  deren	  intellektuelle	  Eitelkeit	  sie	  dahin	  geleitet,	  alles	  Edle	  

in	  die	  gemeinen	  Niederungen	  ihrer	  Gier	  und	  des	  Morastes	  zu	  ziehen,	  sondern	  auch,	  weil	  

sich	   Nietzsche	   stets	   die	   Leichtigkeit	   über	   den	   Dingen	   bewahrt	   -‐	   selbst	   noch	   jenseits	  

seiner	  eigenen	  Etiketten:	  Ausgerechnet	  das	  Christentum,	  dem	  sonst	  vorrangig	  das	  Feld	  

der	   Mitleids-‐	   und	   Sklavenmoral	   zukommt,	   vermag	   hier	   etwas,	   das	   wesentlich	   der	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
804	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  217	  
805	  ebd.,	  p.	  217,	  218	  
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vornehmen,	  der	  aristokratischen	  Moral	  eigen	  ist,	  nämlich	  den	  Instinkt	  für	  die	  Ehrfurcht,	  

für	  das	  unmittelbare	  sinnliche	  Gewahrwerden	  von	  heiligen	  Erlebnissen	  zu	  tradieren,	  mit	  

Autorität	  zu	  schützen	  und	  immer	  wieder	  aufs	  Neue	  zu	  entfachen.	  In	  seinem	  verfeinerten	  

Umgang	  mit	  den	  Heiligen	  Schriften,	  denen	  er	  den	  höchsten	  Rang	  zukommen	  lässt,	  leitet	  

es	  ihn	  dazu	  an,	  dem	  Pathos	  der	  Distanz	  Rechnung	  zu	  tragen,	  während	  Nietzsche	  sonst	  -‐	  

im	  Moralkontext	  des	  Christentums	   -‐	  die	  Einebnung	  aller	  Rangverschiedenheiten	  ortet.	  	  

„Die	   Werthschätzungen	   eines	   Menschen	   verrathen	   etwas	   vom	   	   A u f b a u 	   seiner	  

Seele“806:	  Auch	  wer	  Atheist	  ist,	  weist	  seinen	  Rang	  als	  Mensch	  aus	  in	  der	  Geste,	  die	  er	  mit	  

hoher	  Religiosität	  und	  gebündelter	  Ehrfurcht	  aufgeladenen	  Gütern	  entgegenbringt.	  Und	  

noch	  mehr	   zeigt	   sich	  Nietzsche	  als	   „Psycholog	  und	  Seelen-‐Errather“807	  im	  Umgang	  mit	  

Begebnissen	   und	   Erlebnissen:	   „Welche	   Gruppen	   von	   Empfindungen	   innerhalb	   einer	  

Seele	   am	   schnellsten	   wach	   werden,	   das	   Wort	   ergreifen,	   den	   Befehl	   geben,	   das	  

entscheidet	   über	   die	   gesammte	  Rangordnung	   ihrer	  Werthe,	   das	   bestimmt	   zuletzt	   ihre	  

Gütertafel.“808	  Es	  ist	  also	  wiederum	  dasjene	  im	  Menschen	  angesprochen,	  das	  zu	  seinem	  

Instinkt	  geworden	  ist.	  So	  ließe	  sich	  freilich	  nicht	  allein	  über	  die	  Aristokraten	  des	  Geistes	  

sagen:	  An	  ihrem	  Instinkt	  sollt	  ihr	  sie	  erkennen.	  

	  

Durch	  welche	  weiteren	  Zeichen	  entschlüsselt	  sich	  der	  Code	  der	  aristokratischen	  Moral?	  

Es	   ist	   der	   „geistige	  Hochmuth	  und	  Ekel	   jedes	  Menschen,	   der	   tief	   gelitten	   hat“,	   dem	  es	  

zufällt,	  „vermöge	  seines	  Leidens	  m e h r 	   z u 	   w i s s e n ,	  als	  die	  Klügsten	  und	  Weisesten	  

wissen	  können“,	  dem	  der	   „Stolz	  des	  Auserwählten	  der	  Erkenntniss,	  des	  Eingeweihten“	  

Distanz	  gebietet	  zu	  mitleidigen	  Händen,	  und	  dem	  diese	  Geste,	  dieser	  Instinkt	  erkennen	  

lässt:	   „Das	   tiefe	  Leiden	  macht	  vornehm;	  es	   trennt.“809	  Deshalb	  hat	  ein	  solcher	  auch	  die	  

Maske	  nötig,	  zuweilen	  deren	  mehrere.810	  Auch	  lässt	  der	  Vornehme	  sich	  nicht	  von	  einem	  

kategorischen	   Imperativ	   beeindrucken,	   ganz	   im	   Gegenteil:	   „nie	   daran	   denken,	   unsre	  

Pflichten	  zu	  Pflichten	  für	  Jedermann	  herabzusetzen;	  die	  eigene	  Verantwortlichkeit	  nicht	  

abgeben	  wollen,	  nicht	  theilen	  wollen;	  seine	  Vorrechte	  und	  deren	  Ausübung	  unter	  seine	  	  

P f l i c h t e n 	   rechnen.“811	  Menschen	   auf	   seinem	  Wege	   zum	  Großen	   betrachtet	   er	   „als	  

Mittel	   oder	   als	   Verzögerung	   und	   Hemmniss“,	   erst	   auf	   seiner	   Höhe	   kommt	   die	   „ihm	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
806	  ebd.,	  p.	  222	  
807	  ebd.	  
808	  ebd.	  
809	  ebd.,	  p.	  225	  
810	  vgl.	  Nietzsches	  kryptisches	  Zwiegespräch	  zwischen	  dem	  Neugierigen	  und	  dem	  Wanderer,	  ebd.,	  p.	  229	  	  
811	  ebd.,	  p.	  227	  
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eigenthümliche	   hochgeartete	   G ü t e 	   gegen	   Mitmenschen“	   zum	   Ausdruck. 812 	  Darin	  

drückt	  sich	  sein	  Wille	  zur	  Macht,	  sein	  Egoismus,	  der	  „im	  Urgesetz	  der	  Dinge	  begründet	  

sein	   mag“813,	   sein	   Streben	   nach	   seinem	   Besten	   aus	   –	   um	   aus	   dieser	   Position	   heraus	  

seinen	   höheren	   Altruismus	   zu	   pflegen.	   Inter	   pares	   verhält	   er	   sich	   „mit	   der	   gleichen	  

Sicherheit	  in	  Scham	  und	  zarter	  Ehrfurcht,	  welche	  er	  gegen	  sich	  selber	  hat,	  -‐	  gemäss	  einer	  

eingebornen	  himmlischen	  Mechanik,	  auf	  welche	  sich	  alle	  Sterne	  verstehn“,	  denn:	  „jeder	  

Stern	   ist	   ein	   solcher	   Egoist“.814 	  	   Die	   vornehme	   Seele	   „ w e i s s 	   s i c h 	   i n 	   d e r 	  

H ö h e . “815	  	  

	  

Die	   „Erhöhung	  des	  Typus	  „Mensch““	  kann	  Nietzsche	  zufolge	  nur	  dort	  entstehen,	  wo	  es	  

eine	  Rangordnung	  gibt	  –	  sie	  bildet	  sich	  aus	  aristokratischen	  Gesellschaften	  heraus.816	  	  

„Ohne	  das	  P a t h o s 	   d e r 	   D i s t a n z ,	  wie	  es	  aus	  dem	  eingefleischten	  Unterschied	  

der	   Stände,	   aus	   dem	   beständigen	   Ausblick	   und	   Herabblick	   der	   herrschenden	   Kaste	   auf	  

Unterthänige	  und	  Werkzeuge	  und	  aus	  ihrer	  ebenso	  beständigen	  Übung	  im	  Gehorchen	  und	  

Befehlen,	   Nieder-‐	   und	   Fernhalten	   erwächst,	   könnte	   auch	   jenes	   andre	   geheimnissvollere	  

Pathos	   gar	   nicht	   erwachsen,	   jenes	   Verlangen	   nach	   immer	   neuer	   Distanz-‐Erweiterung	  

innerhalb	   der	   Seele	   selbst,	   die	   Herausbildung	   immer	   höherer,	   seltnerer,	   fernerer,	  

weitgespannterer,	  umfänglicherer	  Zustände,	  kurz	  eben	  die	  Erhöhung	  des	  Typus	  „Mensch“,	  

die	   fortgesetzte	   „Selbst-‐Überwindung	   des	   Menschen“,	   um	   eine	   moralische	   Formel	   in	  

einem	  übermoralischen	  Sinne	  zu	  nehmen.“817	  

Dass	  die	  Vornehmen,	  die	  Aristokraten	  des	  Geistes	  hierbei	  ihren	  Ursprung	  ausgerechnet	  

in	   der	   „Barbaren-‐Kaste“	   nehmen,	   sie	   „Raubmenschen,	   noch	   im	   Besitz	   ungebrochner	  

Willenskräfte	   und	   Macht-‐Begierden“	   sind,	   die	   sich	   friedlichere,	   zivilisiertere	  

unterwarfen,	  mag	  zwar	  eine	  unangenehme	  Botschaft	  darstellen,	  aber	  doch	  ebenso	  wenig	  

überraschen	  wie	  der	  Fakt,	   dass	  Nietzsche	  dies	  nicht	   ihrer	   „physischen	  Kraft“,	   sondern	  

ihrer	  seelischen	  zuschreibt:	  „	  -‐	  es	  waren	  die	  	  g a n z e r e n 	  Menschen“,	  mithin	  auch	  „die	  

ganzeren	  Bestien“.818	  Was	  Nietzsche	  hier	  der	  seelischen	  Kraft	  zuschreibt,	  generiert	  sich,	  

wie	  sich	  uns	  dargestellt	  hat,	  wesentlich	  aus	  dem	  Instinkt.	  Darüber	  hinaus	  lässt	  sich	  hier	  

soweit	  gehen,	  gerade	  auch	  jene	  hypnotischen	  Verhältnisse	  aus	  dem	  Instinkt	  herzuleiten,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
812	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  227	  
813	  ebd.,	  p.	  220	  
814	  ebd.	  	  
815	  ebd.	  
816	  ebd.,	  p.	  205	  
817	  ebd.	  
818	  ebd.,	  p.	  206	  
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die	   das	  Machtverhältnis	   –	   und	   damit	   verbunden	   die	   Rangordnung	   -‐	   einstellen.	  Heiner	  

Mühlmann	   hat	   in	   seiner	   Abhandlung	   über	   Stressreaktionen	   in	  Die	  Natur	   der	  Kulturen	  

folgende	  interessante	  Beobachtung	  herausgestellt:	  

„Der	  mehrfache	  Streßerfolg	   erzeugt	   so	   etwas	  wie	   eine	  Aura	  der	  Kampferfahrung,	   die	  

aus	   einer	   verbesserten	   Kognitionsarbeit	   bei	   der	   Situationserkennung	   besteht.	   Hier	  

handelt	  es	  sich	  um	  die	  von	  allen	  erstrebte	  coolness,	  die	  der	  alte	  Kämpfer	  an	  den	  Tag	  legt,	  

wenn	   er	   zu	   der	   Überzeugung	   gelangt,	   daß	   eine	   Situation	   keinen	   Grund	   zur	   Aufregung	  

bietet.	  	  

Interessant	   sind	   in	   diesem	   Zusammenhang	   Berichte	   über	   Samurai,	   die	   allein	   durch	  

Gegenüberstellung	  einen	  Zweikampf	   entscheiden	  konnten,	   ohne	  dabei	   in	   eine	  physische	  

Kampfhandlung	  einzutreten.	  Man	  sagt,	  es	  sei	  die	  gegenseitige	  Abschätzung	  der	  Aura,	  die	  

es	  den	  Kämpfern	  ermöglicht,	  zu	  erkennen,	  wer	  der	  Sieger	  ist.“819	  

	  

Mühlmann	   folgert	   daraus,	   dass	   „die	   Streßreaktion	   bei	   Sieger	   und	   Besiegtem	   gleich	  

abläuft,	   daß	   es	   nur	   die	   anschließende	   Bewertung	   ist,	   die	   dem	   Sieger	   zu	   besseren	  

organischen	  Daten	  verhilft“820	  und	  liefert	  damit	  ein	  für	  unsere	  Hinschau	  wichtiges	  Indiz:	  

Wer	  die	  Selbstgewissheit	  des	  oberen	  Ranges	  mitbringt,	  wer	  ja	  zu	  sich	  selbst	  sagt,	  sich	  als	  

Wert	   ansetzt	   und	   damit	   die	   Bewertung	   seiner	   Stressreaktion	   und	   Stresssituation	   im	  

Sinne	  des	  „ganzeren	  Menschen“	  vollführt	  -‐	  im	  besten	  Fall	  des	  amor	  fati,	  in	  dem	  er	  selber	  

das	  Schicksal	  ist	  -‐	  für	  den	  ist	  der	  Kampf	  gar	  nicht	  mehr	  notwendig;	  und	  wenn,	  dann	  ein	  

Spiel.	  Tatsächlich	  sind	  dies	  gefährliche	  Gedanken	  und	  ein	  gefährliches	  Terrain,	  wiewohl	  

hier	   vorrangig	   die	   innere	   –	   und	   äußere	   -‐	   Haltung	   angesprochen	   ist,	   die	   Stress	   in	   Eu-‐

Stress	  verwandelt	  und	  souveränes	  Handeln	  hervorbringt.	  Auch	  wenn	  für	  Nietzsche	  das	  

Wort	   Stress	   noch	   nicht	   existiert,	   so	   hat	   er	   doch	   in	   seiner	   Konzeption	   des	  Willens	   zur	  

Macht	   ein	   Mittel	   entwickelt,	   die	   lebensförderlichen	   Instinkte	   zu	   aktivieren	   und	   mit	  

Bewertungsmechanismen	   im	   Sinne	   des	   Stolzes	   zu	   stabilisieren;	   damit	   hat	   er	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
819	  Mühlmann,	  Heiner(1996):	  Die	  Natur	  der	  Kulturen,	  	  p.	  51	  
820	  ebd.	  	  Mit	  den	  besseren	  „organischen	  Daten“	  sind	  vor	  allem	  jene,	  die	  das	  endokrine	  System	  zeitigt,	  und	  
die	   sich	   positiv	   auf	   Körper	   und	   Organe,	   folglich	   auch	   die	   Konzentration	   und	   Einsatzbereitschaft	  
auswirken,	  gemeint.	  Im	  Tierreich	  kann	  ein	  Tupaja	  Männchen,	  das	  den	  Kampf	  gegen	  ein	  anderes	  verloren	  
hat,	   und	   in	   der	   Folge	   in	   den	   Käfig	   neben	   dem	   dominanten	   gesperrt	   wird,	   an	   den	   damit	   verbundenen	  
Stressreaktionen	   innerhalb	  von	  2	  –	  3	  Tagen	   sterben.	  Es	   ist	   stets	   seiner	  Bewertung	  als	   submissives	  Tier	  
ausgesetzt,	  wenn	  es	  den	  Sieger	  sieht.	  Werden	  jedoch	  Sichtplanken	  eingebracht,	  wodurch	  keine	  Bewertung	  
im	  Raum	  steht,	  kann	  sich	  das	  submissive	  Tupaja	  wieder	  erholen,	  dh.	  gesund	  orientieren	  und	  wieder	  hohe	  
Fitness	  Werte	  erreichen.	  Vgl.	  p.	  34	  -‐	  38	  	  
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thymotische	   Release-‐Trigger	   für	   das	   endokrine	   System	   zur	   Bereitstellung	   von	  

Lebenskraft	  und	  Lebenssteigerung	  geschaffen.	  	  

	  

„Leben	  selbst	   ist	   	  w e s e n t l i c h 	  Aneignung,	  Verletzung,	  Überwältigung	  des	  Fremden	  

und	   Schwächeren,	   Unterdrückung,	   Härte,	   Aufzwängung	   eigner	   Formen,	   Einverleibung	  

und	  mindestens,	   mildestens	   Ausbeutung“	   zeigt	   sich	   Nietzsches	   Rundumblick,	   was	   für	  

große	  Organisationsformen	  gleichermaßen	  wie	  für	  physische	  Organe	  gilt;	  	  der	  Einzelne	  

wird	  also	  „der	  leibhafte	  Wille	  zur	  Macht	  sein	  müssen,	  er	  wird	  wachsen,	  um	  sich	  greifen,	  

an	   sich	   ziehn,	   Übergewicht	   gewinnen	   wollen,	   -‐	   nicht	   aus	   irgend	   einer	   Moralität	   oder	  

Immoralität	   heraus,	   sondern	   weil	   er	   	   l e b t , 	   und	   weil	   Leben	   eben	   Wille	   zur	   Macht	  	  

i s t . “821	  Insofern	   stellen	   sich	   fortwährend	   Rangordnungen	   ein	   und	   zwei	   Grundtypen	  

der	   Moral	   –	   gemäß	   ihrer	   Werteordnungen	   -‐	   heraus:	   „ H e r r e n – M o r a l 	   und	  	  

S k l a v e n – M o r a l “.	  822	  Die	  Herren	  bestimmen	  ihr	  „gut“	  aus	  den	  „erhobenen,	  stolzen	  

Zuständen	   der	   Seele“,	   es	   ist	   mithin	   das	   Vornehme,	   während	   ihr	   „schlecht“	   das	   ihnen	  

Verächtliche	   ist,	   „der	  Feige,	  der	  Ängstliche,	  der	  Kleinliche,	  der	  an	  die	  enge	  Nützlichkeit	  

Denkende;	   ebenso	   der	   Misstrauische	   mit	   seinem	   unfreien	   Blicke,	   der	   Sich-‐

Erniedrigende,	   die	   Hunde-‐Art	   von	   Mensch“,	   und	   „vor	   Allem	   der	   Lügner“.823	  Es	   wäre	  

anzunehmen,	   dass	   die	   Vornehmen	   die	   Katzenartigen	   sind,	   aber	   im	   Sinne	   von	  

Zarathustras	  Gleichnis	  „Von	  den	  drei	  Verwandlungen“	  trifft	  für	  sie	  nicht	  nur	  das	  zweite	  

Stadium	  des	  Löwen,	  sondern	  auch	  bereits	  das	  dritte,	  dasjene	  des	  Kindes	  zu.824	  Denn	  sie	  

zeichnet	   aus,	   dass	   sie	   sich	   als	   wertbestimmend	   ansehen	   und	   dass	   sie	  	  

„ w e r t h e s c h a f f e n d “ 	  sind,	  und	  „das	  Gefühl	  der	  Fülle,	  der	  Macht,	  die	  überströmen	  

will,	  das	  Glück	  der	  hohen	  Spannung,	  das	  Bewusstsein	  eines	  Reichthums,	  der	  schenken	  

und	   abgeben	  möchte“	   verkörpern.825	  Und	   hier	   folgt	   ein	   zentraler	   Satz	   Nietzsches,	   der	  

uns	  –	  die	  Moral	  betreffend	  -‐	  wiederum	  zum	  Instinkt	  zurückführt:	  „Es	  liegt	  auf	  der	  Hand,	  

dass	   die	  moralischen	  Werthbezeichnungen	   überall	   zuerst	   auf	   den	  M e n s c h e n 	   und	  

erst	  abgeleitet	  und	  spät	  auf	   	  H a n d l u n g e n 	  gelegt	  worden	  sind“826	  -‐	  darin	  zeigt	  sich	  

sein	  Fokus,	  dass	  die	  vom	  Menschen	  instinktiv	  getroffenen	  Werturteile	  samt	  dem	  damit	  

affizierten	   thymotischen	  Repertoire,	  welches	  sie	  aus	  dem	  Stolz	  heraus	  rechtfertigt,	  die	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
821	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  207,	  208	  
822	  ebd.,	  p.	  208	  
823	  ebd.,	  p.	  209	  
824	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  29	  -‐	  31	  	  Den	  Sklaven,	  der	  Herde	  käme	  mithin	  das	  Stadium	  des	  Kamels	  zu.	  
825	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  209	  	  
826	  ebd.,	  	  
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Moral	  erst	  begründen.	  „Auf	  die	  reine	  Gier	  zum	  Dasein	  gründet	  sich	  die	  Ethik“827	  notiert	  

sich	  Nietzsche	  bereits	  1869.	  Die	  umgekehrten	  Werte	  sind	  in	  der	  Sklavenmoral	  mit	  ihrem	  

Gut	  und	  Böse	  angesetzt:	   Der	   Gute	   ist	   hier	   der	   Ungefährliche,	   der	   jene	   der	   „gutmüthig,	  

leicht	  zu	  betrügen,	  ein	  bisschen	  dumm	  vielleicht,	   	  un	  bonhomme“	  ist,	  der	  Böse	  derjene,	  

der	   „Macht	   und	   Gefährlichkeit“,	   „Feinheit	   und	   Stärke“	   verkörpert	   und	   damit	   Furcht	  

erregt.828	  Mithin	  entspricht	  das	  Gute	  der	  Herrenmoral	  dem	  Bösen	  der	  Sklavenmoral.	  Die	  

Vertreter	   der	   letzteren	   können	   keine	  Werte	   ansetzen,	   ihr	   eigener	  Wert	  misst	   sich	   an	  

dem,	  was	  sie	  den	  Herren	  gelten,	  was	  überhaupt	  ihnen	  andere	  zuschreiben;	  ihr	  Instinkt,	  

ihr	   Wille	   zum	   Leben	   ist	   durch	   fremd	   angesetzte	   Glaubenssätze	   und	   Wertungen	  

beeinträchtigt.	   Nietzsche	   verweist	   darauf,	   dass	   beide	   Moralen	   sich	   in	   „höheren	   und	  

gemischteren	   Culturen“	   unterschiedlich	   vermengt	   finden,	   auch	   bisweilen	   im	   selben	  

Menschen,	  „innerhalb	  Einer	  Seele“.829	  Er	  eröffnet	  damit	  den	  Blick	  auf	  die	  Relativität	  der	  

Moralen.	   Und	   doch	   ist	   in	   jedem	   Moment	   eine	   der	   beiden	   die	   dominierende;	   sie	  

motivieren	   den	   Menschen	   unterschiedlich,	   sie	   speisen	   sich	   aus	   unterschiedlichen	  

Instinkten,	   selbst	   bei	   der	   gleichen	   Tat:	   „	   –	   auch	   der	   vornehme	   Mensch	   hilft	   dem	  

Unglücklichen,	   aber	   nicht	   oder	   fast	   nicht	   aus	  Mitleid,	   sondern	  mehr	   aus	   einem	  Drang,	  

den	   der	   Überfluss	   von	   Macht	   erzeugt.“830	  Die	   jeweilige	   Motivierung	   festigt	   die	   Moral:	  

und	   die	   Moral	   zeitigt	   ihre	   retrograde	   Wirkung	   auf	   den	   Instinkt,	   sodass	   dieser	   im	  

Menschen	  verstärkt	  wird	  und	  unbewusst	  die	  Leitfunktion	  übernimmt.	  Der	   Instinkt	  gibt	  

den	   Impuls,	   im	   Sinne	   der	   jeweiligen	   Moral	   zu	   handeln,	   sodass	   	   in	   gegenseitiger	  

Beeinflussung	   „ d e r 	   F a d e n 	   i m m e r 	   m ä c h t i g e r “ 831	  –	   und	   zum	   Autopiloten	  

wird.	  Deshalb	  kann	  Nietzsche	   auch	   „das	   alte	   theologische	  Problem	  von	   „Glauben“	  und	  

„Wissen““	  wesentlich	  als	  das	  von	  „Instinkt	  und	  Vernunft“	  ansehen,	  und	  damit	  die	  Frage	  

aufwerfen,	   ob	   nicht	   „in	   Hinsicht	   auf	   Werthschätzung	   der	   Dinge	   der	   Instinkt	   mehr	  

Autorität	  verdiene,	  als	  die	  Vernünftigkeit“.832	  	  Es	  hat	  sich	  uns	  bereits	  mehrfach	  gezeigt:	  

Die	  praktizierten	  Überzeugungen,	  die	  Glaubenssätze,	  der	  Glaube	  selbst	  eines	  Menschen	  

–	   ob	   an	   sich	   selber	   oder	   an	   Gemeinschaften	   und	   Inhalte	   religiöser	   oder	   politscher	  

Struktur	  –	  prägt	  seinen	  Instinkt,	  ist	  sein	  Instinkt.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
827	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  82	  
828	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  211,	  	  212	  
829	  ebd.,	  p.	  208	  
830	  ebd.,	  p.	  209,	  	  210	  
831	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  40	  
832	  KSA	  5,	  JGB,	  	  p.	  112	  
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Es	  mag	  überrascht	  haben:	  dass	  der	  vornehme	  Mensch	  fast	  nicht	  aus	  Mitleid	  handelt.	  Er	  

pflegt	  durchaus	  Mitgefühl,	   aber	  er	  kann	  dem	  Mitleiden	  wenig	  abgewinnen,	  grenzt	   sich	  

ab	  gegen	  dieses,	  auch	  stellt	  es	  Zarathustras	  große	  und	   letzte	  Versuchung	  dar.	  Gilt	  also	  

auch	   für	   das	  Mitleid	  wer	  es	   hat	   und	   aus	  welcher	  Motivation	   heraus?	   „Daß ihr mitleidig 

seid setze ich voraus: ohne Mitleid sein heißt krank im Geiste und Leibe sein. Aber man soll 

viel Geist haben, um mitleidig sein zu  d ü r f e n !  Denn euer Mitleid ist euch und Allen 

schädlich. [..] Ich	   liebe	  das	  Mitleiden,	  das	  sich	  unter	  einer	  harten	  Schale	  birgt:	   ich	   liebe	  

das	   Mitleiden,	   um	   des	   willen	   man	   sich	   einen	   Zahn	   ausbeißt.“833	  Mitleiden	   aus	   Stärke	  

heraus,	   aus	  den	  stolzen	  Zuständen	  und	  den	  vornehmen	  Tugenden	  heraus	  wird	  bejaht.	  

Bejaht,	   wiewohl	   die	   Schädlichkeit	   herausgestellt	   ist,	   und	   es	   einen	   Zahn	   kosten	   kann.	  

Woran	   erinnert	   dies?	   An	   Amotz	   und	   Avishag	   Zahavis	   Handicap-‐Prinzip.	   Es	   ist	   ein	  

kostspieliges	  Signal,	  Mitleid	  zu	  haben,	  man	  muss	  es	  sich	  leisten	  können	  –	  sonst	  führt	  es	  

unweigerlich	  in	  den	  Verfall,	  in	  die	  Entselbstung,	  in	  die	  Auslagerung.	  Es	  weist	  aber	  in	  der	  

gesunden	  Anwendung	  den	  Status	  bzw.	  Rang	  aus,	  und	  dient	  der	  Interaktion	  insofern,	  als	  

weniger	   Kräfte	   im	   Gesamtsystem	   verbraucht	   werden,	   wenn	   die	   anderen	   wissen,	  was	  

man	  ist:	  sei	   es	  ein	  Aristokrat	  des	  Geistes	  oder	  ein	  Alpha-‐Tier.	  Es	   richtet	  das	  Verhalten	  

aus.	   Noch	   einmal	   zur	   Verdeutlichung:	   „Der	   Gedanke	   des	   Handicap-‐Prinzips	   ist	   ganz	  

einfach:	   Vergeudung	   kann	   sinnvoll	   sein,	   weil	   man	   dadurch	   schlüssig	   zeigt,	   daß	   man	  

mehr	   als	   genug	   besitzt,	   und	   etwas	   zu	   vergeuden	   hat.	   Gerade	   der	   Aufwand	   –	   die	  

Verschwendung	  selbst	  –	  macht	  die	  Aussage	  so	  zuverlässig.“834	  Dass	  hier	  der	  Instinkt	   	  –	  

in	  der	  weiten	  Dimension,	  wie	   ihn	  Nietzsche	   fasst	  –	  es	   ist,	  der	  Signale	  mitteilt,	  und	  der	  

Instinkt	   auf	   der	   anderen	   Seite	   es	   ist,	   der	   die	   Signale	   empfängt,	   zumal	   sich	   solches	  

Verhalten	  zumeist	  völlig	  der	  Reflexion	  entzieht	  resp.	  dieser	  zuvorkommt,	  und	  all	  dies	  im	  

Sinne	  des	  Willens	  zum	  Leben	  abläuft,	  tritt	  damit	  ins	  Licht	  philosophischer	  Anschauung.	  

Mitleid	   ist	  also	  nicht	  ausschließlich	  der	  Mitleids-‐	  oder	  Sklavenmoral	  zugeordnet	  –	  und	  

auch	  in	  letzterer	  wirkt	  	  der	  Wille	  zur	  Macht.	  Und	  wo	  der	  Wille	  zur	  Macht	  wirkt,	  haben	  im	  

Hintergrund	   bereits	   die	   Instinkte	   –	   in	   ihrer	   lebensförderlichen	   Dominanz	   mit	   den	  

stolzen	   Affekten	   oder	   in	   ihrer	   dekadenten	   Dominanz	   mit	   den	   Affekten	   des	  

Ressentiments	  -‐	  die	  neuronalen	  Netzwerke	  aktiviert.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
833	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  197	  
834	  Zahavi,	  Amotz	  und	  Avishag	  (1998):	  Signale	  der	  Verständigung.	  Das	  Handicap	  Prinzip,	  p.	  383	  
Zahavi	  &	  Zahavi	  verdeutlichen	  dies	  eingangs	  in	  der	  Beobachtung,	  dass	  eine	  Gazelle,	  die	  gut	  getarnt	  in	  der	  
Steppe	  grast,	  und	  einen	  Wolf	  wittert,	  sich	  sofort	  bemerkbar	  macht,	   indem	  sie	  hüpft	  und	  mit	  ihren	  Hufen	  
auf	   den	   Boden	   schlägt.	   Sie	   leistet	   sich	   gesehen	   zu	   werden	   und	   ihre	   Fitness	   zu	   verschwenden	   und	  
demonstriert	  so	  gleichzeitig	  dem	  Wolf,	  dass	  er	  auf	  einfacher	  zu	  jagende	  Beute	  ausweichen	  soll.	  Das	  teure	  
Signal	  weist	  ihren	  Rang	  aus	  und	  entspringt	  dem	  Willen	  zum	  (Über-‐)Leben.	  	  Vgl.	  p.	  13	  	  
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IV.5 Das	  Amor	  Fati	  als	  Instinkt	  zur	  Weltkorrektur	  

„Güte	  und	  Liebe	  sind	  	  g e n i a l e 	  Eigenschaften:	  die	  höchste	  Macht	  geht	  von	  ihnen	  aus,	  

also	   spricht	  hier	  der	   Instinkt,	   der	  Wille.	  Es	   ist	   ein	  Einheitstrieb,	  die	  Offenbarung	  einer	  

höheren	   Ordnung,	   die	   sich	   in	   Güte	   Liebe	   Barmherzigkeit	   Mitleid	   kundgiebt.“835	  –	   Mit	  

dieser	  bereits	  1870	  notierten	  Einsicht	  erschließt	  sich	  nun	  Nietzsches	  Meisterklasse.	  Wir	  

begegnen	  erneut	  dem	  Ausnahmemenschen,	  der	  er	  ist	  und	  von	  dem	  er	  zeitlebens	  redet	  –	  

hier	  als	  den	  großen	  Liebenden,	  der	  diese	  seine	  Qualitäten	  und	  ihr	  Potential	  erlebt:	  Der	  

Instinkt,	  der	  hier	  mit	  dem	  Willen	  in	  eins	  fällt,	  weiß	  um	  den	  Code	  aus	  dem	  er	  Liebe	  und	  

Güte	  als	  geniale	  Eigenschaften	  schafft,	  von	  denen	  die	  höchste	  Macht	  ausgeht;	  er	  weiß	  um	  

jenen	   Code,	   der	   zur	   Offenbarung	   einer	   höheren	   Ordnung,	   zur	   Einheit	   führt.	   Diese	  

Einsicht	  aus	  einer	  höheren	  Ordnung	  holt	  Nietzsche	  in	  die	  Lebenspraxis	  zurück:	  als	  amor	  

fati.	  „Zuerst	  das	  Nöthige	  -‐	  und	  dies	  so	  schön	  und	  vollkommen	  als	  du	  kannst!	  „Liebe	  das,	  

was	  nothwendig	  ist“	  -‐	  a m o r 	   f a t i 	  dies	  wäre	  meine	  Moral,	  thue	  ihm	  alles	  Gute	  an	  und	  

hebe	  es	  über	  seine	  schreckliche	  Herkunft	  hinauf	  zu	  dir.“836	  Eine	  solche	  Hebung	  ist	  Wille	  

zur	   Macht.	   Eine	   solche	   Hebung	   transformiert	   alles	   in	   Liebe,	   ins	   Geliebte.	   Eine	   solche	  

Hebung	  macht	  alles	  Schwere	  leicht,	  ist	  wesentlich	  Levitation.	  Insofern	  steht	  die	  These	  im	  

Raum,	  dass	  der	  Wille	   zur	  Macht	   in	   seiner	  höchsten	  Stufe	  das	  Verwirklichen	  von	  Liebe	  

und	  Güte	   ist.	   Es	   formiert	   sich	   ein	  neues	  Evangelium	  der	  Liebe	  und	  Güte,	   jenseits	   aller	  

bisherigen	   Werte.	   Den	   Akt	   der	   Umprägung	   und	   Hebung	   in	   die	   Liebe	   und	   Güte	   fügt	  

Nietzsche	   auch	   noch	   die	   Schönheit	   bei	   -‐	   damit	   die	   ästhetische	  Weltanschauung	   -‐,	   und	  

formuliert	   dies	   in	   der	  Fröhlichen	  Wissenschaft	   als	   persönlichen	  Neujahrsvorsatz	   1882:	  

„Ich	  will	  immer	  mehr	  lernen,	  das	  Nothwendige	  an	  den	  Dingen	  als	  das	  Schöne	  sehen:	  -‐	  so	  

werde	  ich	  Einer	  von	  Denen	  sein,	  welche	  die	  Dinge	  schön	  machen.	  Amor	  fati:	  das	  sei	  von	  

nun	  an	  meine	  Liebe!	  [..]	  Und,	  Alles	  in	  Allem	  und	  Grossen:	  ich	  will	  irgendwann	  einmal	  nur	  

noch	   ein	   Ja-‐sagender	   sein!“837	  Und	   tatsächlich,	   wie	   wir	   auch	   bereits	   aus	   Ecce	   Homo	  

erkennen	  konnten,	  wandelt	  sich	  Nietzsche	  in	  den,	  der	  er	  sein	  will,	  in	  das,	  was	  bereits	  in	  

ihm	  angelegt	  ist,	  trotz	  maximaler	  körperlicher	  und	  äußerer	  Hürden.	  Er	  weiß,	  dass	  wenn	  

er	   lebt	  wie	  er	   lebt	   es	   nicht	   nur	   für	   ihn	   selbst	   bedeutsam	   ist,	   sondern	   er	   exemplarisch	  

etwas	  vorlebt,	   das	   seine	  Kreise	   zieht,	   das	   sich	  weitergibt,	   und	   sei	   es	   auch	  nicht	   sofort	  

lokal,	   so	   doch	   über	   Generationen	   hinweg	   mit	   einem	   immer	   größeren	   Radius.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
835	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  112	  
836	  KSA	  9,	  NF,	  p.	  643	  
837	  KSA	  3,	  FW,	  p.	  521	  
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Andererseits	   weiß	   er	   auch,	   was	   er	   genau	   dieser	   Einstellung,	   dem	   Tuning	   auf	   die	  

Frequenz	   dieser	   höchsten	   Werte	   hin	   verdankt:	   Es	   macht	   ihn	   resilient,	   lässt	   ihn	   die	  

lebensfeindlichsten	   Hürden	   überwinden	   und	   daran	   wachsen,	   es	   führt	   ihn	   gleich	   der	  

mythischen	  Reise	  des	  Helden	  zum	  Elixier,	  dessen	  Bringer	  er	  ist.838	  	  „ A m o r 	   f a t i : 	  das	  

ist	  meine	   innerste	  Natur.	   -‐	  Und	  was	  mein	   langes	   Siechthum	  angeht,	   verdanke	   ich	   ihm	  

nicht	   unsäglich	   viel	   mehr	   als	   meiner	   Gesundheit?	   Ich	   verdanke	   ihm	   eine	   	   h ö h e r e 	  

Gesundheit,	  eine	  solche,	  welche	  stärker	  wird	  von	  Allem,	  was	  sie	  nicht	  umbringt!	  -‐ I c h 	  

v e r d a n k e 	   i h r 	   a u c h 	   m e i n e 	   P h i l o s o p h i e . . . “ 839	  	  

	  

Die	  Macht	  des	  amor	  fati	  	  liegt	  folglich	  darin,	  anzuerkennen,	  dass	  der	  Wille	  der	  Welt,	  das	  

Fatum	   geschieht	   und	   geschehe,	   aber	   die	   Bedeutung,	   die	   ihm	   zugeschrieben	   wird,	   die	  

Poesie,	   die	   sich	   in	   dieses	   hinein	   legen	   lässt,	   der	  Wachstum	   und	   Gewinn,	   der	   aus	   ihm	  

hervorgeht,	   sich	   gemäß	   der	   Willens-‐	   und	   Instinktausrichtung	   	   -‐	   hier	   auf	   Liebe,	   Güte,	  

Schönheit	   -‐	   des	   Einzelnen	   vollzieht.	   Das	   heißt,	   hier	   werden	   die	   Instinkte	   bewusst	  

eingesetzt,	   um	   Kontingenz	   und	   Dekadenz	   entgegenzuwirken,	   und	   sich	   die	   Welt	  

umzuschaffen.	  Wenn	  Nietzsche	  nicht	  als	  Philosoph	  spricht,	  sondern	  als	  Sohn	  und	  Bruder	  

in	   einem	   weihnachtlichen	   Brief	   von	   1880,	   so	   findet	   sich	   hier	   der	   große	   Gedanke	   in	  

seiner	   Einpassung	   ins	   Lebensweltliche	   und	   stilistischer	   Anpassung	   an	   seine	  

Adressatinnen;	  über	  das	  Leben	  nachdenkend	  kommt	  er	  zu	  dem	  Schluss,	  „daß	  doch	  sehr	  

Vieles	  unvollkommen	  ist	  und	  man	  die	  Zähne	  oft	  übereinander	  beißen	  muß:	  daher	  solle	  

man	   sich	   etwas	   Gutes	   sagen	   und	   thun,	   	   s o 	   o f t 	   	   es	   angeht,	   der	   Eine	   dem	   Anderen,	  

damit	   doch	   etwas	   bei	   dem	   ganzen	   Leben	   herauskomme!“840	  	   Der	   Fokus	   auf	   die	   Güte	  

stellt	   sich	  auch	  hier	  klar	  heraus,	  wenngleich	  es	  beinah	  ein	  wenig	  nach	  einer	  Familien-‐

Herden-‐Version	   klingen	   mag.	   Doch	   Nietzsche	   versteht	   sich	   als	   Wanderer,	   der	   allen	  

Höhenlagen	   und	   unterschiedlichen	   Weltgegenden	   gewachsen	   ist,	   und	   in	   seinem	  

Gegenüber	  das	  anzünden	  möchte,	  was	   in	  ihm	  brennt.	  Eine	  weitere	  High	  Desire	  Version	  

dieser	   Denkbewegung	   findet	   sich	   bereits	   10	   Jahre	   zuvor,	   als	   Notiz	   im	   Anschluss	   zum	  

Eingangsgedanken	  dieses	  Abschnitts,	  die	  noch	  einmal	  grundlegend	  auf	  das	  magische	  wie	  

subversive,	  das	  weltverändernde	  Potential	  des	  amor	  fati	  hinausweist:	   „Güte	  und	  Liebe	  

praktische	   Weltcorrektionstriebe	   –	   neben	   der	   Religion,	   die	   als	   Wahnvorstellung	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
838	  vgl.	   Campbell,	   Joseph	   (1978):	   Der	  Heros	   in	   tausend	   Gestalten,	   insbes.	   p.	   237,	   238;	   Hier	   heißt	   es	   am	  
Ende	  der	  Heldenreise,	  des	  monomythischen	  Kreisweges:	   „..	  der	  Held	  steigt	  aus	  dem	  Reich	  des	  Schreckens	  
wieder	  empor	  (Rückkehr,	  Auferstehung).	  Der	  Segen,	  den	  er	  bringt,	  wird	  der	  Welt	  zum	  Heil	  (Elixier).“	  p.	  238	  
839	  KSA	  6,	  NW,	  p.	  436	  
840	  KSB	  6,	  p.	  54	  
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dazwischentritt.	  Sie	  sind	  mit	  dem	  Intellekt	  nicht	  verwandt,	  er	  hat	  gar	  keine	  Mittel	  sich	  

mit	  ihnen	  zu	  befassen.	  Sie	  sind	  reiner	  Instinkt,	  Gefühl	  mit	  Vorstellung	  gemischt.“841	  

	  

Es	   ist	   mithin	   der	   Instinkt,	   hier	   ein	   spezifisch	   menschlicher	   Instinkt,	   aus	   dem	   die	  

Weltkorrektur	   hervorgeht,	   der	   aus	   einer	   bestehenden	   Ordnung	   eine	   höhere	   Ordnung	  

schafft,	   der	   Systeme	   neu,	   lebensfreundlicher,	   ermächtigender,	   schöner,	   gütiger,	  

liebender	   informiert:	  Das	   ist	  das	  Geheimnis	  des	  amor	  fati.	  Die	  Frage	  des	  Erkennenden,	  

die	   für	   Nietzsche	   hinter	   einer	   „Weltcorrektion“	   steht,	   lautet:	   „Wie	   muß	   die	   Welt	  

erscheinen,	  um	   lebenswerth	  zu	   sein?“842	  –	  Als	   solche	  Weltkorrektoren	  zeigen	  sich	   ihm	  

„Religion	  oder	  Kunst“843,	   an	  anderer	  Stelle	   auch	  das	   „Wissen“	   resp.	  die	   „Wissenschaft“	  

(der	  Glaube	  an	  sie	  ist	  ebenso	  eine	  „Wahnvorstellung“)	  844,	  	  vor	  allem	  aber,	  in	  besonderer	  

Prädestinierung	  für	  diese	  Aufgabe	  aller	  Aufgaben	  und	  mit	  seinem	  Wahrhaftigkeitssiegel	  

als	   Mensch	   versehen,	   die	   Triade	   aus	   Liebe,	   Güte	   und	   Schönheit,	   das	   amor	   fati.	  	  

Weltkorrekturen	   sind,	   wiewohl	   sie	   dem	   Instinkt	   entspringen,	   „für	   die	   bewußte	  

Erkenntniß	  da,	  ein	  Thier	  hat	  nichts	  davon.“845	  (Ein	  Tier	  braucht	  keine	  Weltkorrektur,	  es	  

ist	   optimiert	   für	   seine	   Welt,	   stellt	   sich	   den	   Herausforderungen	   und	   ist	   wesentlich	   in	  

präsenter	  Harmonie	  mit	  ihr.)	  	  Dem	  amor	  fati	  als	  Weltkorrekturtrieb	  kommt	  nun	  zu,	  dass	  

es	  aus	  jeglicher	  Opferhaltung	  dem	  Leben	  und	  dessen	  Herausforderungen	  gegenüber,	  aus	  

jeglicher	  Weise	   des	   Ausgesetztseins	   an	   die	   ἁμαρτία	   unmittelbar	   herausführt,	   und	   die	  

Perspektive	   für	   persönliches	   Wachstum	   eröffnet.	   Dass	   dies	   in	   seiner	   aktiven	  

Hinwendung	  und	  Wirkkraft	   sowie	   in	  der	   thymotisch	  stärkenden	  Rückwirkung	  auf	  den	  

Einzelnen	  einer	  religio	  nahekommt,	  gesteht	  ein	  gutgelaunter	  Nietzsche,	  der	  gerade	  einen	  

schweren	   schmerzhaften	   Anfall	   hinter	   sich	   hat	   und	   sich	   langsam	   erholt,	   seinen	  

Freunden	   Franz	   und	   Ida	   Overbeck	   in	   einem	   Brief	   1882:	   „Übrigens	   bin	   ich	   von	   einer	  

fatalistischen	  „Gottergebenheit“	  -‐	  ich	  nenne	  es	  	  a m o r 	   f a t i 	  -‐	  daß	  ich	  einem	  Löwen	  in	  

den	  Rachen	  laufen	  würde“846	  und	  gewinnt	  sich	  daraus	  seine	  Kraft.	  Die	  Ausnahme-‐Kraft,	  

aus	  der	  sein	  Zarathustra	  geboren	  wird.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
841	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  112	  
842	  KSA7,	  NF,	  p.	  101	  
843	  ebd.	  
844	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  224	  
845	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  101	  	  Nietzsche	  stellt	  die	  „Weltcorrektion“	  hier	  die	  Religionen	  betreffend	  heraus	  –	  es	  gilt	  
ebenso	  für	  die	  weiteren	  genannten	  -‐	  und	  fährt	  fort:	  „Das	  Bedürfniß	  nach	  ihnen	  ist	  um	  so	  stärker,	  je	  größer	  
die	  Erkenntniß	  von	  der	  Eitelkeit	  ist.	  Bei	  den	  Griechen	  ist	  es	  gering,	  dagegen	  ist	  die	  Häßlichkeit	  des	  Daseins	  
corrigirt	  durch	  ihre	  Götterwelt.“	  	  
846	  KSB	  6,	  p.	  199,	  200	  
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Welche	   Denkbewegungen	   stößt	   für	   Nietzsche	   das	   amor	   fati	  an	   –	  wie	   zeigt	   es	   sich	   im	  

Überblick	  gegen	  Ende	  seines	  philosophischen	  Lebens?	  

„	   -‐	   Hierzu	   gehört,	   die	   bisher	   verneinten	   Seiten	   des	   Daseins	   nicht	   nur	   als	  	  

n o t h w e n d i g 	   zu	   begreifen,	   sondern	   als	   wünschenswerth:	   und	   nicht	   nur	   als	  

wünschenswerth	  in	  Hinsicht	  auf	  die	  bisher	  bejahten	  Seiten	  (etwa	  als	  deren	  Complemente	  

oder	   Vorbedingungen),	   sondern	   um	   ihrer	   selber	   willen,	   als	   der	   mächtigeren,	  

fruchtbareren,	   	   w a h r e r e n 	   	   Seiten	   des	   Daseins,	   in	   denen	   sich	   sein	   Wille	   deutlicher	  

ausspricht.	   Insgleichen	   gehört	   hierzu,	   die	   bisher	   allein	   	   b e j a h t e 	   Seite	   des	   Daseins	  

abzuschätzen;	  zu	  begreifen,	  woher	  diese	  Werthung	  stammt	  und	  wie	  wenig	  sie	  verbindlich	  

für	  eine	  dionysische	  Werthabmessung	  des	  Daseins	  ist:	   ich	  zog	  heraus	  und	  begriff,	   	  w a s 	  	  

hier	   eigentlich	   Ja	   sagt	   (der	   Instinkt	   der	   Leidenden	   einmal,	   der	   Instinkt	   der	   Heerde	  

andrerseits	  und	  jener	  Dritte	  der	  	  I n s t i n k t 	   d e r 	   M e i s t e n 	  	  im	  Widerspruch	  zu	  den	  

Ausnahmen	  -‐)	  Ich	  errieth	  damit,	  in	  wiefern	  eine	  andere	  stärkere	  Art	  Mensch	  nothwendig	  

nach	  einer	  anderen	  Seite	  hin	  sich	  die	  Erhöhung	  und	  Steigerung	  des	  Menschen	  ausdenken	  

müßte:	   	   h ö h e r e 	   	   W e s e n 	   als	   jenseits	   von	   Gut	   und	   Böse,	   als	   jenseits	   von	   jenen	  

Werthen,	   die	  den	  Ursprung	   aus	  der	   Sphäre	  <des>	  Leidens,	   der	  Heerde	  und	  der	  Meisten	  

nicht	  verleugnen	  können	  -‐	  ich	  suchte	  nach	  den	  Ansätzen	  dieser	  umgekehrten	  Idealbildung	  

in	   der	   Geschichte	   (die	   Begriffe	   „heidnisch“,	   „klassisch“,	   „vornehm“	   neu	   entdeckt	   und	  

hingestellt	  -‐)“847	  

	  

Hier	   zeigt	   sich	  das	  amor	  fati	   noch	  einmal	  deutlich	   als	   fundamentaler	  Instinkt	   für	   seine	  

Philosophie:	  Das	  Dasein	  wie	  es	  ist,	  wird	  anerkannt,	  gewünscht;	  die	  Beeinträchtigungen	  

oder	  Manipulationen	  des	  natürlichen	  Instinkts	  müssen	  überwunden	  werden,	  und	  dafür	  

ist	  eine	  stärkere	  Art	  Mensch	  jenseits	  vorgefertigter	  Wertzuschreibungen	  notwendig,	  die	  

dieser	   fortwährenden	  dionysischen	  Risikozone	  gewachsen	   ist,	  die	   sie	  aufsucht	  und	  sie	  

sich	   fruchtbar	  macht	   -‐	   und	   sich	   eben	   nicht	   in	   den	   Komfortzonen	   bloßen	   Leidens,	   der	  

Herde	  oder	  der	  Mittelmäßigkeit	  herumtreiben	  lässt	  bzw.	  dort	  herumlebt.	  Natürlich	  weiß	  

Nietzsche,	  um	  in	  Zarathustras	  Metapher	  zu	  reden,	  dass	  beiweitem	  mehr	  Kamelgeist	  die	  

Szenerie	   beherrscht,	   als	   der	   Geist	   des	   Löwen	   oder	   des	   Kindes	   und	   insofern	   das	  	  

Convenience-‐Denken	   mit	   seinem	   Übergewicht	   dem	   1.	   Newton’schen	   Axiom,	   dem	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
847	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  493	  
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Trägheitsprinzip,	   Rechnung	   trägt:	   „„Du	   sollst“	   klingt	   den	  Meisten	   angenehmer	   als	   „ich	  

will“:	  in	  ihren	  Ohren	  sitzt	  immer	  noch	  der	  Heerden-‐Instinkt.“848	  

	  

Nietzsches	   „Formel	   für	   Größe	   am	   Menschen“,	   amor	   fati,	   die	   uns	   in	   ihrer	   brillanten	  

Formulierung	   bereits	   in	   Ecce	   Homo	   begegnet	   ist 849 ,	   hat	   des	   Denkers	   persönliche	  

Teststrecke	  hinter	   sich:	   „Ich	  will	  Nichts	   anders,	   auch	   rückwärts	   nicht,	   -‐	   ich	   	   d u r f t e 	  	  	  

Nichts	  anders	  wollen	   .	   .	   .	   	  Amor	  fati	   .	   .	   .	   Selbst	  das	  Christenthum	  wird	  nothwendig:	  die	  

höchste	  Form,	  die	  gefährlichste,	  die	  verführerischeste	   im	  Nein	  zum	  Leben	   fordert	  erst	  

seine	   höchste	   Bejahung	   heraus	   -‐	  mich	   .	   .	   .“850	  Damit	   zeigt	   Nietzsche	   noch	   einmal	   sein	  

Überholprestige	   als	   redlicher	   und	   stolzer	   Denker,	   als	   Jasagender,	   er	   offenbart	   sein	  

Fatum	   als	   Philosoph.851	  Amor	   fati	   ist	   ihm	   als	   Künstler	   ein	   Hymnus	   auf	   das	   Leben,	   auf	  

dessen	   künstlerische	   Transformation	   ins	   Schöne;	   neben	   seinem	   zu	   Lou	   von	   Salomés	  

Gedicht	  komponierten	  Hymnus	  an	  das	  Leben	  ist	  das	  amor	  fati	  mithin	  ein	  weiterer	  an	  das	  

Annehmen	  des	  Schicksals,	  an	  den	  lebenssteigernden	  Instinkt	  –	  verdichtet	  in	  ein	  kurzes	  

klangvolles	   Leitwort	   mit	   Leitwert.	   Dessen	   Tragweite	   mag	   sich	   uns	   bereits	   aus	  

unterschiedlichen	   Perspektiven	   erschlossen	   haben	   und	   weiter	   erschließen;	   hier	   sei	  

abschließend	  noch	  ein	  letzter	  Blick	  aus	  jener	  der	  Gerechtigkeit	  geworfen	  -‐	  das	  amor	  fati	  

versteckt	  sich	  hier	  in	  jenem	  Rätsel-‐Dialog:	  „A:	  Was	  bedeutet	  die	  Gerechtigkeit?	  B:	  Meine	  

Gerechtigkeit	   ist	   Liebe	   mit	   sehenden	   Augen.	   A:	   Aber	   bedenke,	   was	   du	   sagst:	   diese	  

Gerechtigkeit	  spricht	  Jeden	  frei,	  ausgenommen	  den	  Richtenden!	  Diese	  Liebe	  trägt	  nicht	  

nur	   alle	   Strafe,	   sondern	   auch	   alle	   Schuld!	   B:	   So	   soll	   es	   sein!“852	  	   Hier	   waltet	   eine	  

Gerechtigkeit,	   die	   jenseits	   aller	   Rache	   agiert,	   sich	   nicht	   mehr	   durch	   die	   Instinkte	   des	  

Ressentiments	  verleiten	  lasst,	  sondern	  aus	  der	  Triade	  von	  Liebe,	  Güte	  und	  Schönheit,	  die	  

auch	   nicht	   der	   Klugheit	   und	   des	   Stolzes	   entbehrt,	   mithin	   aus	   dem	   Instinkt	   höchster	  

Vornehmheit	  ihre	  Rechtfertigung	  findet.853	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
848	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  101	  
849	  vgl.	  Kap.	  II.5	  
850	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  641	  
851	  „Der	  Erkennende	  der	  Schaffende	  der	  Liebende	  sind	  Eins.“	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  115	  
852	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  54	  
853	  Für	   das	   Ressentiment	   hingegen	   mag	   gelten,	   was	   er	   sich	   in	   seiner	   Auseinandersetzung	   mit	   Dühring	  
notiert:	  „Die	  öffentliche	  Gerechtigkeit	  ist	  nur	  organisirte	  Selbsthülfe	  zur	  Rächung	  des	  Unrechts.“	  In:	  KSA	  8,	  
NF,	  p.	  151	  
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IV.6 Der	  Instinkt	  als	  Grundprinzip	  in	  Nietzsches	  Philosophie	  	  

Ausführlich,	   in	   seinen	   so	   unterschiedlichen	  wie	   bemerkenswerten	   Ausprägungen	   und	  

Auswirkungen	  hat	  sich	  uns	  der	  Instinkt	  bereits	  dargelegt.	  Insofern	  bewegen	  wir	  uns	  an	  

dieser	   Stelle	   auf	   die	   entscheidende	   Frage	   zu,	   deren	   Beantwortung	   sich	   bereits	   aus	  

unterschiedlichen	   Perspektiven	   offengelegt	   hat:	   Kann	   es	   sein,	   dass	   der	   Instinkt	   das	  

fundamentale	  Agens	  in	  Nietzsches	  Leben	  und	  Denken	  darstellt?	  Ist	  er	  allem	  vorgeordnet,	  

um	  das	  sich	  seine	  Philosophie	  dreht?	  Den	  Emanationen	  seiner	  Künstlerseele	  ebenso	  wie	  

seinen	  persönlichen	  Erfahrungen?	  Und	  wenn	  ja,	  hat	  sich	  nicht	  bereits	  eine	  Theorie	  des	  

Instinkts	   als	   großer	   Überblick	   –	   mithin	   „contuitiv“ 854 ,	   wie	   Nietzsche	   das	   weit-‐

umfängliche	  Zusammensehen	  nennt	  –	  gezeigt?	  

	  

Vorweg	   sei	   noch	   einmal	   mit	   allem	   Gewicht	   auf	   die	   bereits	   dargelegte	   Dichotomie	  

verwiesen,	  die	  Nietzsche	  mit	  dem	  Instinkt	  aufmacht	  –	  indem	  er	  ihn	  in	  dessen	  gesunden	  

resp.	   natürlichen	   und	   lebensförderlichen	   und	   in	   dessen	   korrumpierten	   resp.	  

entartenden	   und	   dekadenten	   Erscheinungsform	   vorstellt.	   Dies	   expliziert	   er	   in	   seiner	  

Götzendämmerung	   erneut	   in	   anschaulichen	   Beispielen	   und	   legt	   die	   beiden	   Formen	  

wegweisend	   auseinander,	   zumal	   sich	   hier	   Grundlegung	   und	   Angelpunkt	   seiner	  

Philosophie	   sowie	   das	  Wesen	   seiner	   Aufgabe,	   die	  Umwertung	  aller	  Werte,	   auftun.	   	   So	  

wendet	  er	  sich	  in	  seinem	  2.	  Aphorismus	  Die	  vier	  großen	  Irrtümer	  zuvorderst	  gegen	  alle	  

Imperative,	   die	   vorgeben,	   wie	   zu	   leben	   sei,	   um	   glücklich	   zu	   sein:	   „Jede	   Moral,	   jede	  

Religion	   	   i s t 	  dieser	  Imperativ,	   -‐	   ich	  nenne	  ihn	  die	  grosse	  Erbsünde	  der	  Vernunft,	   	  die	  	  	  

u n s t e r b l i c h e 	   U n v e r n u n f t . 	   In	  meinem	  Munde	  verwandelt	   sich	   jene	  Formel	  

in	   ihre	   Umkehrung	   -‐	   	   e r s t e s 	   Beispiel	   meiner	   „Umwerthung	   aller	   Werthe“:	   ein	  

wohlgerathener	   Mensch,	   ein	   „Glücklicher“,	   	   m u s s 	   gewisse	   Handlungen	   thun	   und	  

scheut	   sich	   instinktiv	   vor	   anderen	   Handlungen,	   er	   trägt	   die	   Ordnung,	   die	   er	  

physiologisch	   darstellt,	   in	   seine	   Beziehungen	   zu	   Menschen	   und	   Dingen	   hinein.	   In	  

Formel:	   seine	   Tugend	   ist	   die	   	   F o l g e 	   seines	   Glücks	   .	   .	   .“855	  Wenn	   Nietzsche	   hier	   die	  

Kausalität	  umdreht	  und	  die	  Orientierung	  an	  den	  gesunden	  Instinkten	  vorreiht,	  so	   lässt	  

sich	  dies	  auch	  in	  seinem	  Negativ	  abbilden	  für	  den	  umgekehrten	  Fall	  der	  degenerierten	  

Instinkte;	   was	   für	   den	   Einzelnen	   gilt,	   gilt	   auch	   für	   unterschiedliche	   Formen	   sozialer	  

Gebilde.	  „	  –	  Die	  Kirche	  und	  die	  Moral	  sagen:	  „ein	  Geschlecht,	  ein	  Volk	  wird	  durch	  Laster	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
854	  KSA	  1,	  PHG,	  p.	  830	  
855	  KSA	  6,	  GD,	  p.	  89	  
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und	   Luxus	   zu	   Grunde	   gerichtet.“	   Meine	   	   w i e d e r h e r g e s t e l l t e 	   Vernunft	   sagt:	  	  

wenn	  ein	  Volk	  zu	  Grunde	  geht,	  physiologisch	  degenerirt,	  so	  	  f o l g e n 	  daraus	  Laster	  und	  

Luxus	  (das	  heisst	  das	  Bedürfniss	  nach	  immer	  stärkeren	  und	  häufigeren	  Reizen,	  wie	  sie	  

jede	   erschöpfte	  Natur	   kennt).“856	  Wir	   dürfen	  hier	   den	   entartenden	  Gesamtinstinkt	   des	  

Volkes	  annehmen,	  der	  Laster	  und	  Luxus,	   die	  wesentlich	  die	  Hinwendungen	  des	   letzten	  

Menschen	   darstellen,	   hervorbringt.	   Auch	   mit	   individuellen	   Krankheiten	   steht	   es	   so:	  

„Dieser	   junge	  Mann	  wird	  frühzeitig	  blass	  und	  welk.	  Seine	  Freunde	  sagen:	  daran	   ist	  die	  

und	  die	  Krankheit	   schuld.	   Ich	   sage:	   	   d a s s 	   er	   krank	  wurde,	   	   d a s s 	   er	  der	  Krankheit	  

nicht	   widerstand,	   war	   bereits	   die	   Folge	   eines	   verarmten	   Lebens,	   einer	   hereditären	  

Erschöpfung.“ 857 	  Wiederum	   liegt	   es	   daran,	   dass	   dieser	   junge	   Mann	   seine	  

lebensförderlichen	   Instinkte	  nicht	  aktivieren	  kann,	  weil	  diese	  verarmt	  sind	  –	  vielleicht	  

schon	   über	   Generationen,	   und	   die	   Krankheit	   die	   Konsequenz	   daraus	   ist.	   „Der	  

Zeitungleser	  sagt:	  diese	  Partei	   richtet	  sich	  mit	  einem	  solchen	  Fehler	  zu	  Grunde.	  Meine	  	  

h ö h e r e 	   Politik	  sagt:	   	  eine	  Partei,	  die	  solche	  Fehler	  macht,	  ist	  am	  Ende	  –	  sie	  hat	  ihre	  

Instinkt-‐Sicherheit	   nicht	   mehr.“858	  Der	   Instinkt	   ist	   es	   also	   –	   egal,	   ob	   er	   sich	   in	   seiner	  

gesunden	  oder	  verfallenden	  Form	  zeigt	  –	  der	  allem	  vorgeordnet	  ist,	  der	  das	  individuelle	  

Schicksal	  ebenso	  bestimmt	  wie	  das	  von	  jeder	  Stufe	  von	  Organisation.	  Letztlich	  ist	  er	  es,	  

der	  alles	  Geschehen,	  der	  jedes	  Ziel	  formiert.	  Der	  die	  Kausalketten	  erst	  aus	  sich	  entstehen	  

lässt.	  Durch	  den	  sich	  in	  der	  Folge	  in	  ständiger	  Wechselwirkung	  mit	  ihm	  die	  Kausalketten	  

zu	  immer	  stärkeren	  Fäden	  spinnen.	  Und	  so	  setzt	  Nietzsche	  an	  zu	  seinem	  umfassenden	  –	  	  

nicht	  mehr	   überraschendem,	   dafür	   doch	   außerordentlichem	   -‐	   Finale:	   „Jeder	   Fehler	   in	  

jedem	   Sinne	   ist	   die	   Folge	   von	   Instinkt-‐Entartung,	   von	   Disgregation	   des	  Willens:	   man	  

definirt	   beinahe	   damit	   das	   	   S c h l e c h t e . 	   Alles	   	   G u t e 	   ist	   Instinkt	   –	   und,	   folglich,	  

leicht,	   nothwendig,	   frei.“859	  	   Die	   Tragweite	   dieses	   Gedankens	  wird	   deutlich:	   In	   diesem	  

außermoralischen	   Raum	   –	   der	   immer	   zugleich	   ein	   innermoralischer	   im	   Sinne	   von	  

Nietzsches	   vornehmer	   Moral	   ist	   -‐	   bestimmt	   der	   Instinkt	   mit	   seinem	   jeweiligen	  

Vitalitätsgrad	  wesentlich	  das	  Handeln,	  den	  Willen,	  das	  Fatum.	  Er	  ist	  als	  unbewusste	  und	  

teilbewusste	   Komponente	   schneller	   als	   das	   Bewusstsein,	   kann	   aber	   durch	   bewusste	  

Entscheidungen,	   durch	   neue	   Gewohnheiten	   veranlasst	   werden,	   diese	   systemisch	   zu	  

integrieren:	   damit	   lassen	   sich	   seine	   Einstellungen	   verändern	   resp.	   sich	   gesündere	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
856	  ebd.	  
857	  ebd.,	  p.	  89,	  90	  
858	  ebd.,	  p.	  90	  
859	  ebd.	  
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gewinnen.	  Wenn	  nun	  Nietzsche	  darlegt,	  Fehler	  seien	  die	  Frucht	  des	  ungesunden	  Grunds,	  

aus	   dem	   sie	   erwachsen,	   so	   enthebt	   das	   durchaus	   nicht	   der	   Verantwortung:	  

Verantwortung	  gilt	  es	  bereits	  für	  den	  Grund,	  den	  Instinkt	  zu	  übernehmen,	  auf	  den	  sich	  

Einfluss	  ausüben	  lässt.	  Deshalb	  liegt	  Nietzsche	  daran,	  die	  gesunden	  Instinkte	  zu	  pflegen,	  

ihre	  Ordnung	  wiederherzustellen	  –	  auch	  dekadente	  Anteile	  abzulegen,	  zu	  entfernen;	  den	  

Menschen	   das	   instinktive	   Eintauchen	   in	   die	   Sphäre	   von	   Vorbildern	   oder	   Genien	   zu	  

lehren	  –	  Zarathustras	  Übermensch	  ist	  ein	  solches	  salutogenetisches	  Programm	  -‐	  sowie	  

die	   wesensmäßige	   Ausrichtung	   auf	   das	   zu	   fokussieren,	   was	   zu	   ganzeren	   Menschen	  

macht:	   Güte,	   Liebe	   und	   Schönheit;	   und	   letztlich,	   den	   schöpferischen	   Instinkt	   und	   die	  

schöpferische	   Energie	   des	   Kindes 860 	  zu	   wecken,	   wodurch	   neue	   Ordnungen	   erst	  

entstehen	  können,	  und	  die	  ordnende	  Wirkung	  andere	  Instinkte	  	  ansteckt.	  	  

	  

Metaphorisch	  setzt	  Nietzsche	  dem	  Geist	  der	  Schwere	  den	  der	  Leichtigkeit	  entgegen.	  Der	  

Leichte	  ist	  der,	  dessen	  Instinkte	  gesund	  sind.	  Zarathustra	  versteht	  es	  ebenso	  zu	  fliegen	  

wie	   Nietzsches	   Prinz	   Vogelfrei.861	  Der	   Schwere	   hingegen	   trägt	   die	   Last	   seiner	   träge	  

gewordenen	  Instinkte	  –	  am	  schwersten	  wiegt	  der	  letzte	  Mensch.	  Diese	  Distinktion	  nach	  

Gravitationsmerkmalen	  gilt	  selbst	  noch	  für	  hohe	  Ränge	  und	  Ausnahmewesen,	  die	  durch	  

solche	   sogar	   ontologisch	   voneinander	   getrennt	   sind	   können	   –	   so	   wenigstens	   zeigt	   es	  

jener	   Nachsatz,	   mit	   dem	   Nietzsche	   diesem	   Aphorismus	   noch	   einen	   hinausweisenden	  

Impuls	   verleiht:	   „Die	   Mühsal	   ist	   ein	   Einwand,	   der	   Gott	   ist	   typisch	   vom	   Helden	  

unterschieden	   (in	   meiner	   Sprache:	   die	   	   l e i c h t e n 	   Füsse	   das	   erste	   Attribut	   der	  

Göttlichkeit).862	  	  Überall	  dort,	  wo	  der	  Zustand	  der	  Leichtigkeit	  und	  des	  Flows	  nicht	  mehr	  

erreicht	   ist863,	   beginnt	   schon	   der	   Abfall	   vom	   Göttlichen,	   vom	   Gesunden,	   vom	   Ganzen;	  

hier	   schleicht	   sich	   Dekadenz	   in	   den	   Instinkt	   ein,	   hier	   befällt	   Disgregation	   den	  Willen,	  

hier	  tun	  sich	  Räume	  für	  dessen	  Manipulation	  auf,	  hier	  wirkt	  die	  Entropie	  der	  gesunden	  

primären	   Information	   und	   Ordnung	   entgegen.	   Ist	   das	   entropische	   Geschehen	   die	  

Erbsünde	  wider	  den	  Instinkt-‐Kosmos?	  Mit	  ihm	  tut	  sich	  die	  Spaltung,	  die	  Dichotomie	  der	  

Instinkte	  in	  gesunde	  und	  die	  unterschiedlichen	  Stufen	  der	  entartenden	  auf.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
860	  vgl.	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  29	  ff.	  	  „Von	  den	  drei	  Verwandlungen“	  
861	  vgl.	  „Das	  Fliegen	  gab	  mir	  neue	  Kräfte“,	  	  KSA	  3,	  IM,	  	  p.	  335,	  336	  
862	  KSA	  6,	  GD,	  p.	  90	  
863 	  Ein	   Beispiel	   aus	   dem	   Zarathustra	   mag	   diesen	   Zustand	   beschreiben:	   „Hier	   kommen	   alle	   Dinge	  
liebkosend	   zu	   deiner	   Rede	   und	   schmeicheln	  dir:	   denn	   sie	  wollen	   auf	   deinem	  Rücken	   reiten.	   Auf	   jedem	  
Gleichniss	  reitest	  du	  hier	  zu	  jeder	  Wahrheit.“	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.231	  
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Konrad	   Paul	   Liessmann	   schenkt	   in	   seinem	   virtuosen	   Nietzsche-‐Buch	   Philosophie	   des	  

verbotenen	   Wissens.	   Friedrich	   Nietzsche	   und	   die	   schwarzen	   Seiten	   des	   Denkens	   dem	  

Instinkt	  nur	  kurz,	  aber	  höchst	  ertragreich	  Aufmerksamkeit.	  Sein	  Gesamtblick	   führt	   ihn	  

instinktsicher	  zu	  jener	  Quelle,	  die	  sich	  uns	  in	  dieser	  Abhandlung	  bereits	  intensiv	  gezeigt	  

und	   erschlossen	   hat.	   Hier	   kondensiert	   er	   es	   auf	   das	   Wesentliche:	   „Welche	   Formen	  

Nietzsches	  Moralkritik	  auch	  immer	  angenommen	  hatte,	  wie	  sehr	  er	  auch	  in	  den	  späten	  

Reflexionen	   immer	   wieder	   die	   Kunst,	   den	   Schein,	   die	   Illusion	   als	   jene	   Instanz	  

beschworen	   hat,	   aus	   der	   das	   Leben	   sich	   selbst	   gewinnen	   kann,	   letztlich	   bleibt	   auch	  

dieser	  eigentlichen	  metaphysischen	  Tätigkeit	  eine	  Instanz	  vorgeordnet:	  der	  Instinkt.“864	  

Zunächst	   ist	   für	   Liessmann	   Nietzsches	   Instinkt	   „von	   Ambivalenz	   gekennzeichnet“,	  

gleichzeitig	   wird	   er	   ihm	   aber	   auch	   „zu	   einer,	   vielleicht	   zu	   der	   entscheidenden	  

Schlüsselkategorie,	   die	   den	   Ort	   des	   Außermoralischen	   markiert“.865	  Aus	   dem	   bereits	  

Gezeigten	  lässt	  sich	  zu	  letzterer	  Erkenntnis	  näher	  präzisieren,	  dass	  Liessmann	  hier	  den	  

Instinkt	   in	   seiner	   gesunden,	   lebensförderlichen	   Erscheinungsform	   anspricht	   und	   ihn	  

folgerichtig	  außerhalb	  der	  Moral	  verortet;	  bedenkt	  man	  Nietzsches	  Auseinanderlegung	  

der	  Moralen	  in	  die	  aristokratische	  Moral	  und	  die	  Herdenmoral,	  so	  entspricht	  dieser	  Ort	  

der	   aristokratischer	   Moral.	   Diese	   nähere	   Bestimmung	   macht	   deshalb	   Sinn,	   zumal	  

Liessmann	  in	  der	  Folge	  auf	  Nietzsches	  Aussage,	  dass	  man	  nur	  vollkommen	  handle,	  sofern	  

man	  instinktiv	  handelt	  –	  wir	  sind	  ihr	  bereits	  weiter	  vorn	  begegnet	  –	  nun	  repliziert:	  „Dies	  

aber	   bedeutet	   nicht,	   daß	   jedes	   instinktive	   Handeln	   vollkommen	   sein	   muß.	   Nietzsche	  

kennt	  auch,	  und	  dies	  kompliziert	  die	  Sache,	  die	  Möglichkeit,	  aus	  Instinkt	  alles	  falsch	  zu	  

machen	   und	   expliziert	   dies	   ausgerechnet	   an	   -‐	   Immanuel	   Kant:	   „Der	   fehlgreifende	  

Instinkt	   in	   Allem	   und	   Jedem,	   die	  Widernatur	   als	   Instinkt,	   die	   deutsche	   décadence	   als	  

Philosophie	   –	   das	   ist	   Kant!““ 866 	   867 	  –	   Liessmanns	   stets	   elegante	   Hinführung	   zu	  

philosophisch	   Bedenkenswertem	   und	   sein	   Sinn	   für	   Pointierung	   lassen	   ein	   an	   dieser	  

Stelle	   geschickt	   eingewobenes	   Rätsel	   erkennen:	   Weshalb	   wird	   hier	   die	   Sache	  

kompliziert?	  Sollte	  sich	  uns	  auf	  der	  weiten	  Wanderung	  durch	  Nietzsches	  Instinktrevier	  

bereits	  die	  Lösung	   für	  die	  Prüfung	  der	  Sphinx,	  die	  hier	  auftaucht	  und	  sich	   in	  den	  Weg	  

legt,	   aufgetan	   haben?	   Bereits	   in	   Ecce	   homo	   hat	   Nietzsche	   das	   deutsche	   Wesen	   mit	  

décadence-‐Werten,	   -‐Sitten	   und	   -‐Denkweisen	   in	   Verbindung	   gebracht,	   welchen	   die	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
864	  Liessmann,	  Konrad	  Paul	  (2000):	  Philosophie	  des	  verbotenen	  Wissens,	  p.	  42	  
865	  ebd.,	  p.	  41	  
866	  ebd.,	  p.	  43	  	  
867	  KSA	  6,	  AC,	  p.	  178	  
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entsprechenden	  Instinkte	  zukommen;	  seine	  Wortwahl	  hier	  bei	  Kant	  lässt	  keine	  Zweifel	  

offen,	   welche	   Ausprägung	   der	   Instinkte	   er	   auch	   im	   „Königsberger	   Chinesenthum“868	  

wittert:	  korrumpierte	  Instinkte,	  décadence-‐Instinkte.	  Korrumpierte	  Instinkte	  führen	  zu	  

Fehlgriffen,	   zu	   dem	   Prinzip	   der	   Lebenssteigerung	   zuwiderlaufenden	   Forderungen,	   sie	  

sind	  abgefallen	  von	  der	  Vollkommenheit	  und	  können	  folglich	  auch	  nichts	  Vollkommenes	  

zeitigen.	  Liessmann	  fordert	  also	  hier	   jenen	  genauen	  Blick	  heraus,	  dessen	  es	  bedarf,	  ein	  

solches	   Rätsel	   lösen	   zu	   können:	   Um	   dem	   Instinktbegriff	   bei	   Nietzsche	   adäquat	  

beizukommen,	   mit	   dem	   dieser	   als	   Meister	   des	   Perspektiven-‐	   und	   Sphärenwechsels	  

versiert	   jongliert,	   bedarf	   es	   der	   slow	   motion,	   vielleicht	   auch	   des	   Standbilds	   seiner	  

zunächst	  kompliziert	  wirkenden	  Artistik,	  um	  die	  Ausprägung	  sowie	  die	  Aktionssphäre	  

des	   jeweiligen	   Instinkts	   zu	   betrachten.	   D.h.	   es	   gilt	   aus	   dem	   Kontext	   zu	   erkennen	   -‐	  

Nietzsche	  würde	   hier	   sagen:	   zu	   erraten	   -‐	  welchen	   der	   beiden	   Gesamtinstinkte	   (deren	  

Ausrichtung	  durch	  die	  jeweils	  in	  einem	  Menschen	  oder	  Gemeinkörper	  vorherrschenden	  

Instinkte	  bestimmt	  ist)	  er	  anspricht,	  was	  wiederum	  hinausweist	  auf	  den	  Modus,	  wie	  er	  

sich	  zeitigt:	   lebenszuträglich	  oder	   lebensabträglich,	  vollkommenes	  Handeln	  evozierend	  

oder	   Irrtümer	   und	   Fehlgriffe.	   Die	   Klarheit	   und	   Einfachheit	   erwächst	   damit	   aus	   der	  

Bestimmung,	   um	   welchen	   der	   beiden	   Instinkte	   es	   sich	   handelt	   resp.	   der	   Sphäre,	   in	  

welcher	  er	  wirksam	  ist.	  	  

	  

Liessmann	   „riskiert“	   des	   Weiteren	   die	   folgende	   These:	   „daß	   der	   Instinkt	   als	   jenes	  

Sensorium,	   das	   Moral	   generiert	   und	   unterläuft,	   ohne	   Moral	   zu	   sein,	   von	   deren	  

Ambivalenz	  selbst	  nicht	  unberührt	  bleibt.	  Instinkt	  kann	  sowohl	  Ausdruck	  des	  geheimen	  

Wissens	  sein	  als	  auch	  eine	  degenerierte	  Unmittelbarkeit,	  die	  zum	  Gegenstand	  der	  Kritik	  

werden	  muß.“869	  	  Hier	  	  kündigt	  sich	  untergründig	  jene	  Auseinanderlegung	  der	  Instinkte	  

an,	   die	   sich	   uns	   bereits	   durch	   die	   Immersion	   in	   Nietzsches	   Sphäre	   eröffnet	   und	   in	  

unterschiedlichen	   Spielarten	   dargelegt	   hat	   –	   und	   die	   nun	   im	   Anschluss	   geleistet	   und	  

ausführlich	   dargestellt	   wird.	   Dem	   Instinkt	   in	   seiner	   trefflichen	   Formulierung	   als	  

„Ausdruck	  des	   geheimen	  Wissens“	  werden	  wir	  noch	  weiteren	  Dimensionen	  begegnen.	  

Auch	  weist	  Liessmanns	  These	  bereits	  auf	  jenen	  Rückkopplungseffekt	  hin,	  der	  zwischen	  

dem	   Instinkt	   und	   dem	   Moralfeld	   besteht,	   wenngleich	   er	   hier	   in	   seinem	   Streifzug	   die	  

beiden	  Instinkttypen	  noch	  nicht	  auseinanderlegt.	  Und	  doch	  avisiert	  sich	  auch	  dies,	  wenn	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
868	  KSA	  6,	  AC,	  p.	  177	  
869	  Liessmann,	  Konrad	  Paul	  (2000):	  Philosophie	  des	  verbotenen	  Wissens,	  p.	  43	  
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er	   -‐	   wie	   auch	   eingangs	   -‐	   von	   der	   Ambivalenz	   spricht,	   die	   es	   zu	   ergründen	   gilt.	   Wir	  

werden	   hier	   Liessmanns	   Auftrag	   ausführen.	   Dies,	   indem	   wir	   den	   Instinkt	   in	   seinen	  

beiden	   Erscheinungsformen	   vorstellen	   –	   und	   ihn	   damit	   theoretisch	   differenzieren:	   Er	  

zeigt	   sich	   einmal	   in	   seiner	   gesunden,	   lebensförderlichen,	   natürlichen	  Ausrichtung	  und	  

zum	   anderen	   in	   seiner	   entartenden,	   dekadenten,	   korrumpierten	   Ausrichtung.	  

Ambivalenz	   im	   psychologischen	   Sinne	   entsteht	   dann,	   wenn	   Instinkte	   der	   gesunden	  

Ausprägung	  mit	   jener	  der	  korrumpierten	   in	  Wettstreit	  geraten	  –	  Nietzsche	  konstatiert	  

dieses	  Ringen	  um	  Herrschaft	  und	  Rangordnung	  der	  Instinkte	  sowohl	  für	  das	  Individuum	  

(bevorzugt	   spricht	   er	   von	   	   Dividuum870 	  aufseiten	   der	   Herden-‐Moral)	   als	   auch	   für	  

Organisationen	   jedes	   Komplexitätsgrads.	   Wenn	   Liessmann	   nun	   den	   Instinkt	   als	  

Schlüsselkategorie	   sowie	   seine	  These	   als	   Sprungbrett	  darreicht,	   so	   erhöht	  dies	  unsere	  

Sprungkraft	   insofern,	   als	  wir	   damit	   unverzüglich	  den	  Aussichtspunkt	   –	   den	  Mirador	   –	  

für	  den	  Überblick	  erreichen	  und	  von	  hier	  aus	  die	  theoretische	  Zusammenschau	  auf	  das	  

bislang	  über	  Nietzsches	  Instinkt	  Dargelegte	  und	  Erkannte	  wagen	  können:	  	  

	  

Der	   Instinkt	  weist	   sich	   sowohl	   als	   existentielles	  wie	   auch	   intellektuelles	  Grundprinzip	  

für	   Nietzsches	   Philosophie	   aus.	   Genauer:	   er	   stellt	   die	   fundamentale	   Kategorie	   in	  

Nietzsches	  Werk	  dar.	  Aus	  ihm	  spannt	  sich	  die	  Sphäre	  seines	  Erkennens,	  seines	  Schaffens,	  

seiner	  Hinwendung	  und	  Heiligung	  auf.	  Der	  Instinkt	  zeigt	  sich	  in	  zwei	  einander	  diametral	  

gegenüberliegenden	   Existenzformen:	   als	   gesunder,	   lebenssteigernder	   Instinkt	   und	   als	  

korrumpierter,	   lebensabträglicher	   Instinkt.	   Ersterer	   operiert	   außermoralisch871	  resp.	  

antimoralisch 872 ,	   zweiterer	   moralimmanent.	   Ersterer	   zeitigt	   sich	   in	   Nietzsches	  

aristokratischer	  Moral,	   zweiterer	   in	   allen	  Formen	  der	  Herden-‐	  und	  Sklavenmoral.	  Alle	  

wesentlichen	  philosophischen	  Ideen,	  Darstellungen	  und	  Begriffe	  	  Nietzsches	  lassen	  sich	  

auf	   die	   beiden	   Instinkt-‐Typen	   zurückführen.	   Nietzsche	   selbst	   prüft	   die	  

unterschiedlichsten	   philosophischen,	   künstlerischen,	   sozialen	   und	   religiösen	  Konzepte	  

auf	   deren	   instinktmäßige	  Zuordnung.	   Instinkte	  wirken	   in	   allen	  körperlichen,	   geistigen	  

und	   seelischen	   Belangen.	   Sie	   bestimmen	   das	   Wesen	   und	   damit	   dessen	   Modi	   des	  

Denkens,	   des	   Ausdrucks	   und	   der	   Handlung.	   Der	   Gesamtinstinkt	   eines	   Wesens	   oder	  

Gemeinwesens	   bestimmt	   sich	   aus	   den	   vorherrschenden	   Instinkten	   der	   einen	   oder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
870	  vgl.	  „In	  der	  Moral	  behandelt	  sich	  der	  Mensch	  nicht	  als	  individuum,	  sondern	  als	  dividuum.“	  	  
KSA	  2,	  MAM,	  p.	  76	  
871	  außermoralisch	   bedeutet:	   außerhalb	   von	   durch	  Machtkalküle	   angesetzten	  Moralen	   und	  Werten;	   aus	  
dieser	  Perspektive	  zeigt	  sich	  die	  aristokratische	  Moral	  außermoralisch	  	  	  
872	  vgl.	  KSA	  9,	  NF,	  p.	  32;	  	  Nietzsche	  notiert	  hier:	  „Nothwendigkeit	  	  a n t i m o r a l i s c h e r 	  Theorien“.	  
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anderen	   Erscheinungsform.	   Es	   ist	   dem	   Wesen	   möglich,	   auf	   die	   Instinkte	   Einfluss	   zu	  

nehmen,	   sie	   auszuformen	   oder	   sie	   zu	   schwächen	   sowie	   einen	   Wechsel	   des	  

vorherrschenden	  Gesamtinstinkts	  über	  die	  Änderung	  von	  Verhaltens-‐,	  Handlungs-‐	  und	  

Denkweisen	  sowie	  die	  geistige	  Ausrichtung	  zu	  bewirken.	  	  

	  

Die	  folgende	  Aufstellung	  gewährt	  Übersicht,	  welche	  philosophischen	  Zuordnungen	  sich	  

aus	  dem	  Instinkt	  in	  seiner	  jeweiligen	  Erscheinungsform	  auftun.	  

	  	  

Der	  Instinkt	  tritt	  in	  zwei	  unterschiedlichen	  Formen	  in	  Erscheinung:	  

a) als	  gesunder,	  lebensförderlicher,	  natürlicher	  Instinkt	  

b) als	  entartender,	  dekadenter,	  korrumpierter	  Instinkt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Der	  gesunde	  Instinkt	  generiert:	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Der	  korrumpierte	  Instinkt	  generiert:	  

1. die	  aristokratische,	  vornehme,	  
distinguierte	  Moral,	  die	  Herrenmoral;	  

die	  vornehmen	  Werte	  

1. die	  Herden-‐	  bzw.	  Sklaven-‐	  oder	  Mitleids-‐
Moral,	  die	  Entselbstungsmoral;	  

die	  décadence-‐Werte	  

2. den	  Willen	  zur	  Macht	  –	  der	  der	  Wille	  zum	  
Leben	  ist;	  die	  Aktion	  

2. das	  Ressentiment;	  die	  décadence;	  
Ohnmacht,	  Gehorchen;	  Reaktion	  

3. als	  Typus:	  den	  Wohlgeratenen,	  den	  
Vornehmen,	  den	  Aristokraten	  des	  Geistes,	  
den	  Ausnahmemenschen,	  den	  
Schaffenden,	  den	  Wert-‐Ansetzenden,	  den	  
Gesunden,	  den	  Handelnden	  

3. als	  Typus:	  den	  Dekadenten,	  das	  
Herdentier,	  den	  Massenmenschen,	  den	  
Mittelmäßigen,	  den	  Sklaven	  und	  Diener,	  
den	  Konsumenten,	  den	  Werte-‐
Übernehmer,	  den	  Kranken,	  das	  Opfer	  

4. den	  Übermenschen	   4. den	  letzten	  Menschen	  

5. das	  amor	  fati	   5. das	  odium	  fati	  –	  den	  „Instinkt-‐Hass	  	  	  
g e g e n 	  	  die	  Wirklichkeit“873	  

6. Dionyos	  (als	  Symbol	  der	  
lebenssteigernden	  Macht	  des	  Instinkts)	  

6. den	  Gekreuzigten	  	  (als	  Symbol	  der	  
lebensabträglichen	  Macht	  der	  Moral)	  

7. den	  gesunden	  Thymos:	  als	  Stolz	  und	  als	  
Sehnsucht874	  -‐	  	  als	  gesunde	  Kräfte	  der	  
Seele	  	  

7. den	  korrumpierten	  Thymos:	  als	  
Rachebank	  und	  als	  Konsum-‐Betäubung;	  
„Laster	  und	  Luxus“875	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
873	  KSA	  6,	  AC,	  p.	  212	  
874	  Stolz	  und	  Sehnsucht	  werden	  weiter	  unten	  noch	  singulär	  ausgeführt,	  hier	  als	  thymotische	  Funktion	  
875	  KSA	  6,	  GD,	  p.	  89	  
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8. den	  aktiven	  Nihilismus,	  der	  zerstört,	  aus	  
dem	  heraus	  aber	  auch	  neue	  Werte	  
angesetzt	  werden;	  „Zeichen	  der	  
g e s t e i g e r t e n 	   M a c h t 	   d e s 	  
G e i s t e s “876	  

8. den	  passiven	  Nihilismus;	  Schwäche,	  
Erschöpfung,	  Zersetzung,	  das	  
Ausgesetztsein	  ohne	  Aktivierung	  der	  
Gegenkräfte,	  	  „N i e d e r g a n g 	   u n d 	  
R ü c k g a n g 	   d e r 	   M a c h t 	   d e s 	  
G e i s t e s “ 877	  

9. den	  „mystischen“	  Instinkt	  der	  
Vorsokratiker,	  welcher	  unmittelbar	  
Wissen	  abrufen	  kann;	  ihm	  zeigt	  sich	  das	  
Ewige	  Werden	  ebenso	  wie	  die	  Ewige	  
Wiederkunft	  des	  Gleichen;	  Erkenntnis	  im	  
Einklang	  mit	  der	  Natur	  

9. den	  „sokratischen“	  Instinkt,	  der	  mittelbar	  
mit	  Wissenschaft,	  Logik	  und	  Dialektik	  
arbeitet;	  infolge	  auch	  mit	  technischer	  
Auslagerung	  und	  Ausbeutung	  der	  Natur:	  
„Der	  Zweck	  der	  Wissenschaft	  ist	  
Weltvernichtung“878	  

10. die	  Kunst,	  das	  schöpferische	  Wesen;	  den	  
Genius;	  die	  Artistenmetaphysik	  

10. die	  Übernahme	  von	  Wertesystemen;	  die	  
Indoktrination	  mit	  diversen	  Moralen	  

11. die	  Lüge	  als	  Kunst,	  als	  Wahrheits-‐	  und	  
Wert-‐Ansetzerin;	  Diagnosis	  der	  Wahrheit	  
als:	  „D i e 	   L ü g e 	   i s t 	   d i e 	   M a c h t “ 879;	  
das	  Ansetzten	  von	  Wahrheiten	  für	  die	  
Lebenssteigerung	  

11. die	  Wahrheit	  als	  Lüge	  für	  die	  Herde,	  als	  
Macht-‐	  und	  Manipulationsmittel	  für	  Werte	  
der	  décadence,	  mithin	  lebensabträglicher	  
Werte	  

12. die	  Liebe,	  das	  Mitgefühl,	  die	  	   12. das	  Mitleiden	  und	  die	  Rache	  

13. das	  Pathos	  der	  Distanz	   13. das	  zudringliche	  Wohlwollen	  

14. die	  Leichtigkeit	   14. den	  Geist	  der	  Schwere	  

15. das	  Schaffen	  von	  Ordnungen	  aus	  dem	  
Chaos,	  die	  Schönheit	  

15. die	  Übernahme	  und	  Exekution	  fremder	  
Ordnungen	  und	  Glaubensangebote	  

16. die	  Immersion	  in	  das	  Erkenntnisfeld;	  

	  

16. Erkenntnis	  durch	  Separation	  und	  die	  
Mittel	  der	  Wissenschaft	  

17. den	  gesunden	  Egoismus,	  880	  den	  
Altruismus	  für	  hohe	  Ziele	  

17. den	  krankhaften	  Egoismus,	  den	  
Altruismus	  als	  Flucht	  vor	  eigenen	  Zielen	  	  

18. die	  Kultur	   18. die	  Zivilisation881	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
876	  KSA	  12,	  NF,	  p.	  350	  
877	  vgl.	  KSA	  12,	  NF,	  p.	  351	  
878	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  62	  
879	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  194	  
880	  vgl.	  KSA	  9,	  NF,	  p.	  550:	  „Jesus	  war	  ein	  großer	  Egoist“	  
881	  vgl.	  KSA	  9,	  NF,	   	  p.	  392,	  393:	   „N a c h 	  der	  Civilisation	  verlangen	  die,	  welche	  sehr	   in	  Angst	  sind.	   I n 	  der	  
Civilisation	   zufrieden	   sind	   die	   Schwachen,	   die	   Feigen,	   die	   Faulen,	   die	   Geachteten,	   die	   Gewöhnlichen:	  
Gleichheit	  als	  Ziel,	  endlich	  als	  Zustand.“	  
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19. die	  Konzentration882	   19. die	  Zerstreuung	  

20. das	  „Werde	  der,	  der	  du	  bist“883	  Pindars;	  
Nietzsches	  „Werde	  fort	  und	  fort,	  der,	  der	  
du	  bist	  —	  der	  Lehrer	  und	  Bildner	  deiner	  
selbst!“884	  Das	  Werden	  was	  man	  ist	  

20. diverse	  Manipulationen;	  	  

diverse	  Imperative	  und	  Regelwerke	  in	  
Moral	  und	  Bildung,	  die	  auf	  Konformität	  
hinauslaufen	  

21. die	  Unschuld	  des	  Werdens;	  „Erst	  die	  
Unschuld	  des	  Werdens	  giebt	  uns	  den	  	  
größten	  	  Muth	  	  und	  die	  größte	  
F r e i h e i t ! “885	  

21. die	  Schuld	  und	  die	  Sünde	  als	  Grausamkeit;	  
das	  Joch	  von	  Gesetz	  und	  Priesterschaft;	  
den	  Zwang	  der	  moralischen	  Gebote	  

22. die	  gottbildende	  Kraft	   22. die	  Hinterwelt	  

23. den	  Stolz	   23. die	  Hybris	  

24. die	  Sehnsucht	   24. die	  Gier;	  	  die	  Konsumbetäubung	  

25. die	  Großzügigkeit	   25. das	  Krämertum	  

26. die	  Natur	  des	  Menschen,	  die	  verfeinerte	  
Wahrnehmung	  

26. die	  Widernatur	  durch	  Einflussnahme	  von	  
Machtinstanzen	  

27. die	  3-‐fache	  Rückbindung	  an	  die	  mystische	  
Erfahrung,	  an	  ein	  Telos	  des	  Über-‐sich-‐
hinaus	  und	  an	  die	  reale	  Welt	  	  

27. die	  per	  Religion/Kirche	  angesetzten	  Werte	  
für	  die	  Herde;	  	  	  	  	  

den	  Glauben	  an	  die	  Substitutwerte	  
moderner	  Werteansetzer	  (zB	  des	  Marktes)	  

28. Inspiration,	  Intuition	  und	  Kontuition	   28. Bildungsphilistertum	  

29. die	  umfänglichste	  Seele	   29. die	  enge	  Seele	  der	  Winkelperspektive	  

30. das	  Dionysische	   30. das	  Moralische,	  auch	  die	  wiss.	  Moral	  	  

31. das	  Individuum	   31. das	  Dividuum;	  die	  konformen	  Rollen	  

32. das	  Ausnahmewesen	   32. die	  Herde	  

33. das	  Salutogenese-‐Programm,	  die	  große	  
Gesundheit	  

33. das	  décadence-‐Programm,	  auch	  die	  trans-‐
/posthumanistische	  Agenda	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
882	  vgl.	   KSA	   7,	   NF,	   p.	   714:	   	   „ J e d e 	   Philosophie	   muss	   das	   können,	   was	   ich	   fordere,	   einen	   Menschen	  
concentriren	  –	  aber	  jetzt	  kann	  es	  keine.“	  
883	  KSA	  8,	  NF,	  p.	  340	  
884	  KSA	  9,	  NF,	  p.	  555	  
885	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  341	  
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Selbstverständlich	   ließe	   sich	   die	  Gegenüberstellung	   dessen,	  was	   der	   Instinkt	   in	   seiner	  

gesunden	   und	   in	   seiner	   kompromittierten	   Ausprägung	   an	   Moralen,	   Leitgedanken,	  

Motiven,	  Glaubenssätzen,	  Erkenntnisakten,	  Handlungsprämissen,	  Konzepten,	  Systemen	  

generiert,	   noch	   weiter	   ergänzen.	   Die	   wichtigsten	   philosophischen	   Gedanken	   und	  

Schöpfungen,	  die	  zentralen	  Auseinandersetzungen	  Nietzsches	  sind	  angesprochen.	  Dabei	  

gilt	   es	   stets	   mitzudenken:	   Tatsächlich	   ringen	   in	   einem	   Wesen	   fortwährend	  

unterschiedliche	   Instinkte	   beider	   Ausprägungen	   miteinander,	   diese	   wiederum	   auf	  

unterschiedlichen	   Ebenen,	   auch	   die	   unterschiedlichen	   Ebenen	   der	   Instinkte	   ringen	  

miteinander	   -‐	   geradeso	   wie	   Nietzsche	   es	   in	   seiner	   Heraklit-‐Schau	   des	   universellen	  

Kampfes	  resp.	  Kriegs	  im	  Einstellen	  der	  Kräfte-‐	  und	  Machtverhältnisse	  untereinander	  in	  

Die	   Philosophie	   im	   tragischen	   Zeitalter	   der	   Griechen 886 	  darlegt.	   Dazu	   gilt	   es	   dem	  

Phänomen	  der	  Rückkopplung	  Rechnung	  zu	  tragen,	  wie	  sich	  uns	  zuvor	  schon	  mehrfach	  

offengelegt	   hat:	   der	   Instinkt	   prägt	   die	   diversen	   Gewohnheiten,	   Einstellungen,	  

Bewertungen,	   Handlungen	   –	   diese	   wirken	   auf	   den	   Instinkt	   zurück	   und	   regen	   ihn	  

dahingehend	   an,	   wiederum	   in	   diese	   Richtung	   verstärkte	   Äußerungen	   zu	   evozieren.	  

Mithin:	   nach	   der	   Auslagerung	   des	   Instinkts	   in	   lebensweltliche	   Bedingungen,	   in	   die	  

Formierung,	  in	  die	  Zeitigung,	  läuft	  eine	  rückwirkende	  Information	  dem	  Instinkt	  zu,	  der	  

damit	  gestärkt	  oder	  geschwächt	  wird.	  Die	  Kraftverhältnisse	  stellen	  sich	  somit	  beständig	  

neu	   ein	   und	   spinnen	   den	   Faden,	   den	   Nietzsche	   zum	   Bild	   nimmt,	   fort,	   sie	   prägen	  

Gewohnheitsfelder,	  sie	  prägen	  die	  Identität	  des	  Instinkt-‐Subjekts,	  sei	  es	  ein	  Mensch	  oder	  

ein	  Gemeinschaftskörper.	   Ein	  wenig	   erinnert	   die	  wechselseitige	  Einflussnahme	  an	  das	  

weiter	   vorn	   beschriebene	   Wirklichkeits-‐Modell	   der	   implikaten	   Ordnung	   von	   David	  

Bohm;	  auch	  –	  in	  der	  theoretischen	  Schau	  -‐	  an	  Rupert	  Riedls	  Modell	  über	  die	  evolutiven	  

Schichten	   schöpferischen	  Lernens,	   das	   den	   Stärkungs-‐	   und	   Schwächungsmechanismus	  

des	  Lernens	  in	  der	  Natur	  via	  Rückkopplung	  beschreibt.887	  Auch	  der	  Instinkt	  lernt,	  auch	  

der	  Instinkt	  hat	  sein	  Gedächtnis.	  Damit	  lässt	  sich	  der	  Mechanismus	  verdeutlichen,	  oder	  

genauer:	  der	  Informationsfluss,	  der	  im	  Außen	  einer	  Lenkung	  oder	  Prägung	  unterzogen	  

werden	  kann,	  und	  im	  Inneren	  die	  Instinkte	  und	  das	  innere	  Bewertungssystem	  affiziert,	  

das	  wiederum	  die	  weitere	  Prägung	  und	  Lenkung	  des	  Außen	  beeinflusst	  –	  ad	  infinitum;	  

sei	   es	   nun	   für	   den	   Einzelnen,	   dass	   er	   sich	   damit	   höhere	   Souveränität	   und	   Freiheit	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
886	  KSA	  1,	  PHG,	  p.	  822	  ff.	  
887	  Riedl,	  Rupert	   (1981):	  Biologie	  der	  Erkenntnis.	  Die	  stammesgeschichtlichen	  Grundlagen	  der	  Vernunft,	  	  
p.	   106	   u.	   178	   (Die	   dargestellte	   Funktion	   der	   Rückkopplung	   ließe	   sich	   auf	   Nietzsches	   Instinkt-‐
Wirklichkeitsgenese	  übertragen.)	  
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gewinnt,	   besondere	  Fähigkeiten	  und	  Fertigkeiten	   ausbildet,	   schöpferisch	   tätig	   ist	   oder	  

sei	   es	   in	   der	   dekadenten	   Bewegung,	   dass	   er	   sich	   immer	   weiter	   konsumistischem	  

Verhalten,	  der	  Zerstreuung,	  der	  Lethargie	  preisgibt.	  	  

	  

Die	   Dichotomie	   der	   Instinkte	   im	   vorangestellten	   Modell	   mag	   in	   weiten	   Teilen	   in	  

Resonanz	  stehen	  mit	  den	  Aspekten	  der	  vornehmen	  Moral	  bzw.	  der	  Herdenmoral.	  So,	  wie	  

in	   allen	   Organisationsformen	   in	   unterschiedlicher	   Gewichtung	   beide	   Instinkte	  

vorhanden	   sind,	   so	   können	   auch	   die	   dargestellten	   lebensweltlichen	   Ausprägungen	  

immer	   noch	  Anteile	   des	   jeweiligen	  Gegenübers	   in	   sich	   tragen;	   der	  Deutlichkeit	  willen	  

sind	  sie	  hier	  über	  die	  jeweilige	  Dominanz	  definiert.	  Im	  Grunde	  gilt	  es,	  sich	  der	  Instinkte	  

und	   der	   damit	   antizipierten	   Werte	   bewusst	   zu	   werden,	   um	   lebensförderliche	  

Modifikationen	   für	   die	   Zukunft	   zu	   treffen.	   Es	   lässt	   sich	   nun	   jede	   Handlung,	   jede	  

Bewertung,	   jeder	   Gedanke	   dahingehend	   überprüfen,	   welchen	   Instinkten	   er	   dient.	  

Darüber	   hinaus	   mag	   es	   an	   der	   Zeit	   sein,	   überhaupt	   den	   Begriff	   Instinkt	   im	   21.	  

Jahrhundert	  zu	  rehabilitieren	  und	  ihn	  in	  jenem	  weiten	  Spektrum	  zu	  fassen,	  um	  das	  der	  

gesunde	   Menschenverstand	   noch	   weiß.	   Dies,	   um	   jede	   Form	   von	   Fremdeinwirkungen	  

und	   Manipulationen	   besser	   erkennen	   zu	   können	   und	   folglich	   aktiv	   Umwertungen	   in	  

Richtung	  Lebenskraft	  und	  Selbstbestimmung	  für	  sich	  und	  seine	  Mitwesen	  vorzunehmen.	  

Ganz	  elementar	  geht	  es	  um	  das	  Schaffen	  von	  Ordnungen	  und	  das	  Abführen	  von	  Entropie,	  

wie	   es	   Ilya	  Prigogine	   für	   offene	   Systeme	  herausgestellt	   hat.888	  	  Hier	   sollen	  Ordnungen,	  

die	   einer	   lebenssteigernden	   und	   lebenswerten	   Weiterentwicklung	   entsprechen,	  

etabliert	   	   und	   desinformierende	   Programme	   abgeführt	   werden.	   Doch	   ist	   der	   gesunde	  

Instinkt	   in	  unserem	   Jahrhundert	   einer	  Flut	   von	   sichtbaren	   sowie	  einer	  noch	  größeren	  

Flut	   von	   unter	   der	   Wahrnehmungsschwelle	   agierenden	   Übernahmeangeboten	   des	  

Décandent-‐Instinkts	  ausgesetzt.	  

IV.7 Die	  Bespielung	  der	  Instinkte	  

Wenn	  man	  mit	   Nietzsche	   begriffen	   hat,	   welche	   Macht	   in	   den	   Instinkten	   liegt,	   welche	  

Macht	  auf	  der	  anderen	  Seite	  denen	  zukommt,	  die	  es	  verstehen,	  die	   Instinkte	  mit	   ihren	  

Fremdprogrammen	  zu	  bespielen,	  so	  macht	  es	  Sinn,	  an	  dieser	  Stelle	  einen	  raschen	  Blick	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
888 	  vgl.	   Prigogine,	   Ilya,	   und	   Stengers,	   Isabelle	   (1990):	   Dialog	   mit	   der	   Natur.	   Neue	   Wege	  
naturwissenschaftlichen	  Denkens,	  p.	  152	  
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auf	   unsere	   Gegenwart	   und	   die	   Einflussnahme	   auf	   unsere	   nächste	   Zukunft	   zu	   werfen.	  

Dass	  religiöse,	  wissenschaftliche	  und	  politische	  Machtkalküle	  mit	  ihrer	  jeweiligen	  Moral	  

bislang	  ungeheuren	  Schaden	  am	  gesunden	  Instinkt	  angerichtet	  haben,	  hat	  Nietzsche	  in	  

seiner	   Philosophie	   umfänglich	   herausgestellt;	   auch	   nach	   ihm	   hat	   die	   Geschichte	  

verheerende	   Beispiele	   gezeitigt.	   Dass	   bereits	   die	   Sophistik	   gefinkelte	   Strategien	   der	  

Manipulation	   entdeckte,	   dass	   mit	   dem	   Elenchos	   Techniken	   für	   Entblößung	   und	  

Beschämung	   gelehrt	   wurden,	   und	   der	   sophistische	   Logos	   Eingang	   „in	   die	   Seelen	   der	  

Menschen“	   finden	   sollte,	   um	   dort	   „seinen	   Einfluss	   als	   „Stärkeres“	   zur	   Geltung	   zu	  

bringen“,889	  ist	  ebenso	  evident	  und	  gehört	  in	  die	  Anfänge	  einer	  ebenso	  erstaunliche	  wie	  

fragwürdige	  Karrieren	  entwickelnden	  Tradition,	  die	  auf	  die	  Lenkung	  der	   Instinkte	  des	  

Menschen	   abzielt.	   Sehen	   wir	   aber	   auch	   die	   Hacker	   und	   Manipulatoren	   der	  

Instinktprogramme	   in	   der	   Gegenwart?	   Oder	   ist	   es	   bequemer,	   es	   gar	   nicht	   so	   genau	  

wissen	  zu	  wollen?	  Haben	  wir	  überhaupt	  eine	  Chance,	  die	  operativen	  Zugriffe	  auf	  unsere	  

psychischen	   Immunsysteme	   zu	   orten?	  Oder	   brechen	   sie	   als	   gut	   getarnte	  Trojaner	   ein,	  

sodass	  man	  nur	  durch	  alertes	  Training	  die	   instinktiven	  Sensoren	   für	  die	  Alarmzeichen	  

der	   Fremdeinwirkung	   aktivieren	   und	   seine	   eigene	   Firewall	   bilden	   kann?	   Denken	   wir	  

noch	  selber	  und	  nehmen	  unsere	  Einstellungen	  vor,	  oder	  denkt	  bereits	  etwas	  durch	  uns	  

und	  stellt	  uns	  ein?	  Dafür	  wurde	  ein	  mächtiges	  Instrument	  kreiert	  –	  unter	  dem	  zunächst	  

harmlos	  wirkenden	  Begriff	  des	  Meinungsmanagements.	  	  

	  

Wer	   bespielt	   unsere	   Instinkte?	   Imperien,	   multinationale	   Konzerne,	   internationale	  

Großbanken	  und	  Fonds?	  	  Immerhin	  zeichnen	  sich	  ihre	  Akteure	  dadurch	  aus,	  dass	  ihnen	  

in	  unserer	  Zeit	  die	  höchste	  Machtkonzentration	  zukommt,	  und	  dieser	  Status	  will	  nicht	  

verloren	  werden.	  Die	  Expansionsbewegungen	  zeigen,	  dass	  ihre	  monetäre	  Macht	  und	  ihr	  

Einflussbereich	   weiter	   ausgebaut	   wird,	   und	   dazu	   macht	   es	   Sinn,	   sich	   ganz	   oder	  

weitestgehend	  einer	  Kontrollfunktion	  zu	  entziehen	  und	  eine	  weitere	  Umverteilung	  des	  

Vermögens	   zu	   forcieren:	   vom	   „unmündigen	   Volk“	   –	   so	   der	   Narrativ	   und	   zugleich	   die	  

Tiefenindoktrination	  –	  zu	  den	  wissend-‐lenkungsbegabten	  Eliten.890	  Lässt	  es	  einem	  nicht	  

nach	   wie	   vor	   staunen,	   dass	   7,5	   Milliarden	   Menschen	   es	   zulassen,	   dass	   einige	   wenige	  

soviel	  besitzen	  wie	  der	  Rest	  der	  Menschheit?	  Warum	  ist	  hier	  die	  Akzeptanz	  derart	  hoch	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
889	  Buchheim,	  Thomas	  (1986):	  Die	  Sophistik	  als	  Avantgarde	  des	  Lebens,	  p.	  18	  
890	  vgl.	   Mausfeld,	   Rainer	   (2016):	   Die	   Angst	   der	   Machteliten	   vor	   dem	   Volk,	   p.	   7	   ff.	   	   http://www.uni-‐	  
kiel.de/psychologie/mausfeld/pubs/Mausfeld_Die_Angst_der_Machteliten_vor_dem_Volk.pdf	   	   abgerufen	  
am	  20.4.2017	  
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und	   nicht	   der	   Reiz	   sich	   zu	   wehren?	   Eliten	   als	   monetäre	   Supermächte	   bestimmen	   –	  

großteils	   verdeckt,	   jedoch	   invasiv	   das	   soziale	   Gefüge	   infiltrierend	   das	   An-‐	   und	  

Durchsetzen	  von	  Werten	  und	  Wert-‐Substituten.	  Um	  das	  „Spannungsverhältnis	  zwischen	  

den	   Bedürfnissen	   der	   Herrschenden,	   ihren	   Status	   zu	   stabilisieren,	   und	   unserem	  

Bedürfnis,	   uns	   gesellschaftlich	   autonom	   und	   hinsichtlich	   unserer	   gesellschaftlichen	  

Situation	   als	   selbstbestimmt	   zu	   fühlen“	   zu	   lösen,	   wird	   die	   Strategie	   eingesetzt,	   „das	  

Freiheitsbedürfnis	  der	  Bürger	  mit	  einem	  Surrogat	  zu	   ‚stillen‘,	  es	  mit	  einer	  Ersatzdroge	  

zu	   befriedigen,	   nämlich	   der	   Illusion	   von	   Demokratie.	   Um	   eine	   solche	   Illusion	   von	  

Demokratie	   zu	   schaffen,	   benötigt	  man	   vor	   allem	   [..]	  eine	  Rechtfertigungsideologie,	   die	  

begründet,	  warum	  das	  Volk	  unmündig	  sei	  und	  einer	  Führung	  bedürfe.	  Ferner	  muß	  die	  

für	  das	  Volk	  so	  attraktive	  Idee	  von	  Demokratie	  so	  entleert	  werden,	  dass	  sie	  nur	  noch	  auf	  

einen	   Wahlakt	   beschränkt	   ist.	   Und	   schließlich	   benötigt	   man	   ein	   kontinuierliches	  

Demokratiemanagement,	   damit	  das	  Volk	  bei	   dem	  Wahlakt	   auch	   so	  will,	  wie	   es	  wollen	  

soll.“	   Diese	   Diagnose	   stellt	   der	   Kieler	   Psychologe	   Rainer	   Mausfeld,	   wenn	   er	   mit	  

unbestechlichem	  Blick	  auf	  Taktiken	  und	  den	  Umgang	  der	  heutigen	  Hirten	  mit	  der	  Herde	  

sieht.	   In	   diesem	   Lichte	   wird	   auch	   Nietzsches	   Demokratiekritik	   umso	   verständlicher;	  

Mausfeld	  spricht	  bevorzugt	  von	  „repräsentativer	  Demokratie“891.	  Was	  die	  Eliten	  betrifft,	  

so	   zeigen	   sie	   keine	   Bereitschaft,	   im	   Sinne	   von	   Nietzsches	   vornehmer	   Moral	   auch	  

Verantwortung	  für	  das	  Volk	  zu	  tragen.	  Sie	  lenken	  –	  bzw.	  lassen	  lenken	  -‐	  im	  Sinne	  eigener	  

Ziele	  und	  plündern	  dabei	  die	  humanen	  und	  planetaren	  Ressourcen	  aus.	  Um	  dennoch	  das	  

„Verständnis“	  des	  Volkes	  hierfür	   zu	  gewinnen,	   auch,	  damit	  es	  nicht	   in	  etwaige	  Zweifel	  

gerät	  oder	  sich	  zu	  einer	  Gegenmacht	  formiert,	  und	  zudem,	  damit	  das	  Volk	  sich	  im	  Sinne	  

der	   Eliten	   steuern	   lässt,	   wird	   inzwischen	   mit	   den	   –	   kostengünstigen	   –	   und	   zugleich	  

höchst	   effektiven	   Soft-‐Power	   Techniken	   aufgefahren:	   sie	   setzen	   per	  

Meinungsmanagement	  die	  gewünschten,	  auch	  in	  der	  Bevölkerung	  zunächst	  unbeliebten	  

und	   nachteiligen	   Ziele	   durch.892	  Um	   solche	   langfristig	   zu	   garantieren,	   wird	   u.a.	   mit	  

Propaganda,	   also	   der	   ständigen	   Wiederholung	   von	   Leitsätzen,	   Haltungen,	  

Fokussierungen,	  mit	  der	  Überflutung	  mit	  Nichtigkeiten	  per	  Medien,	  mit	  der	  Hochhaltung	  

des	   Konsumismus,	   mit	   der	   Kontrolle	   der	   Partizipationsbedürfnisse	   per	   NGO’s,	   mit	  

Diffamierungen,	  begrifflichen	  Verklammerungen	  und	  verschleierter	  Wortwahl,	  mit	  dem	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
891	  ebd.,	  p.	  27	  ff.	  
892	  ebd.	  
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Blockieren	  der	  Fähigkeit	   selbst	  Überzeugungen	  auszubilden	  per	  Bildungswesen893	  und	  

per	  Medien,	  mit	   dem	  Umlenken	   von	   Empörungs-‐	   und	  Widerstandsaffekten	   gegenüber	  

den	  Machthabern	   auf	   bestimmte	   Bevölkerungsgruppen,	  mit	   der	   Legitimationsrhetorik	  

eines	   benevolenten	   Imperiums,	   eines	   versorgenden	  Konzerns,	   einer	   systemrelevanten	  

Bank	   sowie	   mit	   der	   List	   des	   Nudging	   operiert,	   um	   die	   Einzelnen	   zu	   bestimmten	  

Handlungen	   zu	   bewegen	   oder	   um	   Stimmvieh	   für	   die	  Mittelsmänner	   der	   Politik894,	   die	  

selbst	   nicht	   den	   Eliten	   angehören,	   zu	   erzeugen.	   Für	   die	   ability	   to	   shape	  world	  opinion	  

werden	   hohe	   –	   und	   immer	   höhere	   -‐	   Budgets	   bereitgestellt. 895 	  	   „Der	   globale	  

Hegemonieanspruch	  der	  USA,	  wie	  er	   in	  der	  Doktrin	  der	  „full	  spectrum	  dominance“	  zum	  

Ausdruck	  kommt,	  wird	  nicht	  nur	  durch	  Hard	  Power-‐Techniken	  gesichert,	  sondern	  auch	  -‐	  

in	   überproportional	   wachsenden	   Anteilen	   -‐	   durch	   Soft	   Power-‐Techniken.	   Diese	  

Techniken	   eines	   Meinungsmanagements,	   eines	   Demokratiemanagements	   und	   eines	  

Empörungs-‐	  und	  Partizipationsmanagements,	  in	  deren	  Entwicklung	  und	  Anwendung	  in	  

den	  vergangenen	  Jahrzehnten	  gigantische	  Summen	  investiert	  wurden,	  sind	  mittlerweile	  

so	   verfeinert	   worden,	   dass	   sie	   der	   Öffentlichkeit	   kaum	   mehr	   als	   gezielte	  

Manipulationstechniken	  auffallen“896	  klärt	  Rainer	  Mausfeld	  auf.	  

	  

Des	   Weiteren	   stellt	   Mausfeld	   heraus,	   dass	   die	   Kognitionsforschung	   „eine	   Fülle	   von	  

Beweisen	  erbracht“	  habe,	  „dass	  Menschen	  ihre	  Entscheidungen	  nicht	  auf	  rein	  rationaler	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
893	  Bereits	  1922	  hält	  Bertrand	  Russell	  in	  einem	  Vortrag	  fest:	  „Education	  should	  have	  two	  objects:	  first,	  to	  
give	  definite	  knowledge	  –	  reading	  and	  writing,	  languages	  and	  mathematics,	  and	  so	  on;	  secondly,	  to	  create	  
mental	  habits	  which	  will	  enable	  people	  to	  aquire	  knowledge	  and	  form	  sound	  judgements	  for	  themselves.	  
The	  first	  of	  these	  we	  may	  call	  information,	  the	  second	  intelligence.	  The	  utility	  of	  information	  is	  admitted	  
practically	   as	  well	   as	   theoretically.	  Without	   a	   literate	   population	   a	  modern	   state	   is	   impossible.	   But	   the	  
utility	  of	  intelligence	  is	  admitted	  only	  theoretically,	  not	  practically;	  it	   is	  not	  desired	  that	  ordinary	  people	  
should	   think	   for	   themselves,	   because	   it	   is	   felt	   that	   people	   who	   think	   for	   themselves	   are	   awkward	   to	  
manage	  and	  cause	  administrative	  difficulties.	  Only	  the	  guardians,	  in	  Plato’s	  language,	  are	  to	  think.	  The	  rest	  
are	   to	  obey,	   to	   follow	   leaders	   like	   a	  herd	  of	   sheep.	  This	  doctrine,	   often	  unconsciously,	   has	   survived	   the	  
introduction	  of	  political	  democracy,	   and	  has	   radically	   vitiated	  all	   national	   systems	  of	   education.	   [..]	  Our	  
system	  of	  education	   turns	  young	  people	  out	  of	   the	  schools	  able	   to	   read	  but	   for	   the	  most	  part	  unable	   to	  
weigh	  evidence	  or	   to	   form	  an	   independent	  opinion.	  They	  are	   then	  assailed,	   throughout	   the	  rest	  of	   their	  
lives,	  by	  statements	  designed	  to	  make	  them	  believe	  all	  sorts	  of	  absurd	  propositions	  such	  as	  that	  Blank’s	  
pills	   cure	  all	   ills“.	   In:	  Russell,	  Bertrand	   (1922):	  Free	  Thought	  and	  Official	  Propaganda,	  p.	  29	   -‐	  32	   (Einen	  
verkürzten	  deutschen	  Auszug	  zitiert	  Mausfeld	  in	  genanntem	  Aufsatz.)	  	  	  
894	  Welcher	  Mechanismen	  sich	  die	  Politik	  bedient,	  hat	  ebenfalls	  Bertrand	  Russell	  herausgestellt:	  „The	  art	  
of	   propaganda	   as	   practiced	   by	   modern	   politicians	   and	   governments,	   is	   derived	   from	   the	   art	   of	  
advertisement.	   The	   science	   of	   	   psychology	   owes	   a	   great	   deal	   to	   advertisers.	   In	   former	   days	   most	  
psychologists	  would	  probably	  have	  thought	  that	  a	  man	  could	  not	  convince	  many	  people	  oft	  the	  excellence	  
of	  his	  own	  wares	  by	  merely	  stating	  emphatically	  that	  they	  were	  excellent.	  Experince	  shows,	  however,	  that	  
they	  were	  mistaken	   in	  this.“	   (p.	  32)„The	  objection	  to	  propaganda	   is	  not	  only	   its	  appeal	   to	  unreason,	  but	  
still	  more	  the	  unfair	  advantage	  that	  it	  gives	  to	  the	  rich	  and	  powerful.“	  p.	  35	  	  
895	  Mausfeld,	  Rainer	  (2016):	  Die	  Angst	  der	  Machteliten	  vor	  dem	  Volk,	  p.	  6	  ff.,	  p.	  22	  	  
896	  ebd.,	  p.	  25	  
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Grundlage	   treffen“. 897 	  Folglich	   hat	   er	   sich	   mit	   den	   Codes	   der	   Einflussnahme	   zu	  

beschäftigen	  begonnen.	  Dieses	  Wissen	  um	  die	  Einflussnahme	  ist,	  wenngleich	  es	  das	  Volk	  

betrifft,	  keineswegs	  für	  dieses	  zugänglich,	  oder	  nur	  in	  sehr	  bescheidenem	  Ausmaß	  –	  was	  

in	  der	  Logik	  der	  unidirektionalen	  Anwendung	  dieser	  Wissenschaft	  liegt.	  Es	  handelt	  sich	  

dabei	  um	  ein	  Wissen,	  das	  den	  Eliten	  über	  geförderte	  Projekte	  in	  Universitäten,	  vor	  allem	  

aber	   über	   private	   Think	   Tanks	   mit	   hochdotierten	   Wissenschaftlern	   zukommt,	   die	   für	  

diesen	   Zweck	   neben	   der	   Erforschung	   von	   sublimen	  Beeinflussungstechniken	   auch	   die	  

Masterpläne	   für	   Manipulationsstrategien	   liefern. 898 	  Mit	   diesen	   lassen	   sich	   von	  

geostrategischen	  Agenden	  bis	  zu	  massiven	  Einschnitten	  ins	  Sozialsystem	  die	  jeweiligen	  

Vorhaben	  dem	  Volk	  gut	  verkaufen.	  Sie	  zielen	  darauf	  ab,	  die	  mentalen	  Immunsysteme	  der	  

Einzelnen	   zu	   unterlaufen, 899 	  was	   bedeutet:	   die	   Hinterfragungs-‐	   und	   Abwehr-‐

Mechanismen,	   die	   einer	   von	   außen	   geprägten	  Meinung	   entgegengebracht	  werden.	  Die	  

Menschen	  verfügen	  so	  nicht	  (mehr)	  über	  die	  Hoheit	  über	  das	  eigene	  Betriebssystem,	  die	  

Eliten	  liefern	  ungefragt	  das	  Update	  und	  die	  Programme	  dafür,	  was	  wann	  wo	  wie	  warum	  

gedacht	  werden	  soll.	  Was	  hier	  wesentlich	  angegriffen	  resp.	  unterlaufen,	  zudem	  „mürbe“	  

gemacht	   wird,	   ist	   zuvorderst	   jener	   „Instinkt	   der	   S e l b s t v e r t h e i d i g u n g “ ,	   auf	  

den	   Nietzsche	   in	   Ecce	   Homo	   hinweist.	   900 	  Dessen	   Außer-‐Kraft-‐Setzung	   öffnet	   die	  

Einfallstore	  für	  die	  Manipulation	  und	  Korruption	  aller	  anderen	  Instinkte.	  

	  

Auch	   wird	   versucht,	   durch	   Vertrauensbildung	   die	   Einfallstore	   zu	   öffnen:	   Dazu	   geben	  

Eliten	  –	  denen,	  wie	  Mausfeld	  es	  zuweilen	  bildlich	  ausdrückt,	  Herr	  und	  Herde	  gehören901	  

-‐	   via	   den	   Mittlern	   sämtlicher	   Medienkanäle	   durchaus	   vor,	   verantwortlich	   wie	   die	  

Aristokraten	   des	   Geistes	   zu	   agieren,	   entschwinden	   aber	   gleichzeitig	   in	   die	  

Unsichtbarkeit,	   um	   damit	   ihre	   Ausrichtung	   auf	   Niedergangswerte	   erst	   gar	   nicht	   zur	  

Debatte	   stellen	   zu	  müssen.	  Es	   geht	   jedoch	  um	  nichts	  weniger	   als	   die	   völlige	  Kontrolle	  

des	   Menschen	   und	   in	   der	   Folge	   um	   die	   gezielte	   Herbeiführung	   der	   Bedürfnisse	   des	  

Massenmenschen,	   sowie	   des	  maximalen	  monetären	   Profits,	   der	   sich	   daraus	   lukrieren	  

lässt.	  Wie	  anders	  ist	  es	  erklärbar,	  dass	  private	  Konzerne	  unsere	  Daten	  gewinnbringend	  

ausspionieren	   und	   verkaufen	   dürfen,	   um	   maßgeschneidertes	   Konsumbegehren	   zu	  

wecken,	   dass	   imperiale	   Geheimdienste	   auf	   die	   privaten	   Daten	   eines	   Großteils	   der	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
897	  ebd.,	  p.	  6	  
898	  vgl.	  ebd.,	  p.	  6	  ff.	  
899	  vgl.	  ebd.	  
900	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  291	  –	  293	  	  sowie	  Kap.	  II.5.4	  	  	  
901	  vgl.	  Mausfeld,	  Rainer	  (2016):	  Die	  Angst	  der	  Machteliten	  vor	  dem	  Volk,	  	  p.	  1,	  9	  
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Weltbürger	  zugreifen,	  und	  jederzeit	  die	  Gesinnung	  jedes	  Einzelnen	  ausmachen	  können?	  

Wie	   kommt	   es,	   dass	   die	   Digitalisierungswelle	   mit	   ihren	   AI-‐Technologien	   unisono	   als	  

alternativlos	   angesehen	   und	   politisch	   beschleunigt	   wird,	   während	   der	   disruptive	  

Eingriff	   am	   Weltgeschehen	   den	   Entwicklungsländern	   bis	   zu	   85%,	   den	   westlichen	  

Ländern	   bis	   zu	   60	  %	   der	   Arbeitsplätze	   kosten	  wird	   und	   völlige	   Abhängigkeit	   von	   IT-‐

Konzernen	   und	   deren	   Updates	   bringt? 902 	  Die	   hidden	   agenda	   lässt	   sich	   an	   der	  

Goldgräberstimmung	  der	  Investoren	  im	  Silicon	  Valley	  erkennen.	  	  

	  

Als	  Nietzsches	  Zarathustra	  auf	  seinem	  Weg	   in	  die	  Berge	  am	  Stadttor	  der	  „ g r o s s e n 	  

S t a d t “ 	  vorbeikommt,	  wo	  „alle	  grossen	  Gefühle“	  verwesen,	  wo	  bereits	  der	  Dampf	  der	  

„Schlachthäuser	   und	   Garküchen	   des	   Geistes“	   zu	   riechen	   ist,	   wo	   „grosse	   Gedanken	  

lebendig	   gesotten	   und	   klein	   gekocht“	   werden,	   wo	   „Seelen	   hängen	   wie	   schlaffe	  

schmutzige	  Lumpen“,	  wo	  „Wort-‐Spülicht“	  aus	  den	  Zeitungen	  quillt,	  und	  alle	   „siech	  und	  

süchtig	   an	   öffentlichen	   Meinungen“	   sind,	   einander	   „hetzen“,	   einander	   „erhitzen“,	   wo	  

Bleche	   „klimpern“	   und	   das	   Gold	   „klingelt“,	   wo	   „die	   anstellige	   Tugend	   hinauf	   zum	  

Fürsten“	  betet,	  um	  für	  das	  Dienen	  aller	  einen	  Orden	  zu	  erhalten,	  kurzum:	  wo	  die	  Soft-‐

Power	  Strategien	  gegriffen	  und	  ganze	  Arbeit	   geleistet	  haben,	  da	   springt	   ihm	  der	  Narr,	  

den	   man	   auch	   den	   Affen	   Zarathustras	   nennt,	   weil	   er	   sich	   gern	   seiner	   Weisheiten	  

bemächtigt,	  	  mit	  ausgebreiteten	  Händen	  entgegen	  und	  spricht	  nach	  seiner	  Beschreibung	  

der	   großen	   Stadt	  warnend	   die	  Worte:	   „der	   Fürst	   denkt,	   aber	   der	   Krämer	   -‐	   lenkt!	   Bei	  

Allem,	  was	   licht	  und	   stark	  und	  gut	   in	  dir	   ist	   oh	  Zarathustra!	   Speie	   auf	  diese	   Stadt	  der	  

Krämer	  und	  kehre	  um!“903	  Ein	  Geist	  wie	  Zarathustra	  geht	  hier	  vorüber	  –	  an	  der	  großen	  

Stadt	  ebenso,	  wie	  an	  dem	  Narren,	  der	  ihm	  diesen	  Ekel	  nahebrachte	  und	  aus	  dem	  allein	  

das	  Empörungsmanagement	  sprach	  –	  ohne	  Bereitschaft	  zu	  einem	  neuen	  Weg.	  

	  

War	   es	   Zarathustra	   vergönnt,	   aus	   jenem	   poetisch-‐prophetischen	   Raum	   des	   19.	  

Jahrhunderts	   einen	   Blick	   in	   unsere	   Zeit	   zu	   werfen?	   -‐	   einschließlich	   des	   Hörens	   des	  

„Klimperns“	  der	   „Bleche“?	  Und	   lässt	  sich	  nicht	  bereits	  das	  Volk	  wahrnehmen	  als	  große	  

Herde	   –	   ohne	   Hirten,	   wie	   in	   Zarathustras	   Vorrede,	   und	   dennoch	   fremdgesteuert	   in	  

seinen	  Begierden,	  Meinungen	  und	  Zerstreuungen,	   in	   seinem	  erfundenen	  Glück904,	   sich	  

selbst	  beraubend	  seiner	  Werte,	  seines	  Willens	  zum	  Leben,	  seiner	  Macht?	  Was	  heute	  vor	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
902	  vgl.	  Kap.	  V.4	  (insbes.	  d.	  Verweis	  auf	  Jacobstein	  von	  der	  Singularity	  University)	  
903	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  222,	  223	  
904	  „„Wir	  haben	  das	  Glück	  erfunden“	  -‐	  sagen	  die	  letzten	  Menschen	  und	  blinzeln.	  -‐“	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  20	  
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allem	  immer	  invasiver	  der	  Manipulation	  ausgesetzt	  und	  infiziert	  wird,	  ist,	  wir	  haben	  es	  

bereits	   angesprochen,	  der	   Instinkt	   eines	  Menschen.	   Der	   auf	   diese	  Weise	   korrumpierte	  

Instinkt	   führt	   nicht	   nur	   in	   die	  Demokratie-‐Lethargie,	   er	   führt	   in	   den	   Sog	   des	  passiven	  

Nihilismus,	  von	  dem	  auch	  die	  Szenerie	  in	  der	  „grossen	  Stadt“	  kündet.	  Zeitigt	  sich	  damit	  

fatumsgeschichtlich	  der	  Beschluss	  der	  Menschen	  auf	  dem	  Marktplatz,	  denen	  Zarathustra	  

in	   seiner	   Vorrede	   gegenübertritt?	   Die,	   als	   Zarathustra	   ihnen	   vom	  Wachsen	   über	   sich	  

hinaus	  und	  den	  Übermenschen	  lehren	  will,	  aber	  mangels	  Interesse	  ihnen	  sodann	  dessen	  

Kehrbild,	  den	  letzten	  Menschen,	   vor	  Augen	   führt,	   ihm	  mit	   Lust	  und	  Schnalzen	   zurufen:	  

„Gieb	   uns	   diesen	   letzten	   Menschen,	   oh	   Zarathustra,	   [..]	   mache	   uns	   zu	   diesen	   letzten	  

Menschen!“905?	  	  Will	  und	  züchtet	  sich	  die	  Menge	  selbst	  in	  dieses	  Geschick,	  ruft	  sie	  nach	  

jemanden,	   der	   ihr	   genau	   das	   gibt?	   Gibt	   sie	   sich	   im	   neuen	   Millennium	   zufrieden	   und	  

glücklich	   mit	   den	   konzerngenerierten	   Freuden,	   mit	   Medien	   und	   Social	   Network	  

Angeboten,	  mit	  Smart	  Phones,	  Smart	  Cars,	  Smart	  Homes,	  Smart	  Cities?	  Gleicher	  Kleidung	  

im	   saisonalen	   Takt,	   gleichem	   Convenience	   Food	   &	   Beverage	  weltweit,	   gleichen	   News,	  

gleichem	   Instant-‐Wissen,	   gleichen	   Telenovelas	   und	   Scripted	   Reality	   TV?	   Durchaus	  

zuweilen	   mit	   lokaler	   Note	   -‐	   in	   Comedy-‐Serien,	   die	   die	   aristokratischen	   Werte	   in	   ihr	  

dekadentes	   Gemeinbild	   demontieren	   und	   dem	   Volk	   erfolgreich	   vorgeben	   „Wir	   sind	  

Kaiser“906?	  Macht	  es	  Sinn,	  wenn	  der	   letzte	  Mensch	   in	  seinem	  hypnotischen	  Rapport	  die	  

Augen	  nicht	  mehr	  öffnet,	  sondern	  blinzelt?	  Zieht	  er	  sich	  zurück	  in	  eine	  cyber-‐platonische	  

Höhle?907	  Kann	   er	   ein	   warnendes	   you	   are	  what	   you	   tolerate	   vielleicht	   gar	   nicht	   mehr	  

hören,	  weil	   er	   there	   is	  no	  alternative	  sieht?	  Was	   lässt	   sich	   vonseiten	   der	  Wissenschaft	  

darüber	   berichten?	   Rainer	   Mausfeld	   verweist	   darauf,	   dass	   sich	   „die	   Techniken	   der	  

psychologischen	   Kriegsführung	   gegen	   die	   Bevölkerung“	   in	   den	   letzten	   50	   Jahren	   „in	  

einer	   für	   den	   einzelnen	   kaum	   noch	   überschaubaren	   Weise	   weiterentwickelt	   und	  

verfeinert“	  haben;	  folglich	  wissen	  die	  Eliten	  um	  die	  Einfallstore	  für	  die	  Prägung,	  für	  den	  

Zugriff	  auf	  die	  Instinkte,	  während	  „das	  Manipulationsobjekt,	  das	  Volk	  nicht	  einmal	  auch	  

nur	   eine	   halbwegs	   angemessene	   Vorstellung	   davon	   hat,	   welche	   „Schwachstellen“	   des	  

menschlichen	   Geistes	   in	   welcher	   Weise	   von	   den	   Eliten	   für	   eine	   Manipulation	   von	  

Meinungen	   und	   Gefühlen	   genutzt	   werden“.	  908	  	   Er	   übt	   damit	   auch	   Kritik	   an	   seiner	  

eigenen	   Zunft,	   sowie	   an	   den	   Sozial-‐	   und	   Kognitionswissenschaften.	   Egal,	   ob	   nun	   die	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
905	  ebd.	  
906	  „Wir	   sind	   Kaiser“,	   österreichische	   TV-‐Comedy	   Talk-‐Show,	   ORF,	   seit	   2007	   (Idee:	   Aris/Reichel,	   Regie:	  
Reichel,	  Haschek)	  
907	  vgl.	  das	  Höhlengleichnis	  in:	  Platon	  (1982):	  Der	  Staat,	  p.	  327	  ff.	  
908	  Mausfeld,	  Rainer	  (2016):	  Die	  Angst	  der	  Machteliten	  vor	  dem	  Volk,	  p.	  6	  ff.	  
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Programme	  scheinbar	  aus	  dem	  Einzelnen	  selbst	  heraus	  zur	  Ausführung	  kommen,	  oder	  

Nudges	  und	  virale	  Manipulationstechniken	  sie	  invasiv	  steuern,	  worauf	  es	  zuläuft	  ist	  die	  

weitere	  Schwächung	  der	  Instinkte	  des	  letzten	  Menschen,	  deren	  Züchtung	  ins	  Apathische,	  

in	   den	   passiven	   Nihilismus	   –	   auch	   wenn	   diese	   Bezeichnung	   tabuisiert	   ist,	   weil	   diese	  

seinsmäßige	  Bewegung	  verbotenes	  Wissen	  ist.909	  	  

	  

Rainer	   Mausfelds	   Darstellungen	   der	   aktuellen	   Auswirkungen	   in	   der	   Sphäre	   der	  

korrumpierten	  Instinkte	  lassen	  erahnen,	  wie	  fernsichtig	  sich	  Nietzsches	  Diagnosen	  und	  

Prognosen	   ausnehmen.	   Auch,	   wie	   wichtig	   es	   ist,	   die	   Erkenntnisse	   Nietzsches	  

lebensweltlich	   einzuordnen	   und	   die	   Gesundung	   der	   Instinkte	   in	   den	   Vordergrund	   zu	  

stellen	  und	  sie	  in	  die	  Hand	  zu	  nehmen.	  Der	  thymotische	  Appell	  an	  sich	  selbst	  leistet	  für	  

diese	   Aufgabe	   Unterstützung:	   Der	   natürliche	   Stolz	   des	   Einzelnen	   kann	   die	   Energie	  

bereitstellen,	  um	  die	  (Re-‐)Vitalisierung	  der	  Instinkte	  voranzutreiben	  und	  der	  Hybris	  der	  

Weltbeweger	  entgegenzuwirken.	  

	  
	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
909	  Mausfeld	   macht	   in	   genanntem	   Vortrag	   auch	   deutlich,	   inwiefern	   eine	   Umdeutung	   der	   Worte,	   z.B.	  
Sonderrechte	   für	   Investoren	   in	   Freihandel,	   Kündigung	   in	   Freisetzung	   etc.	   die	   mentale	   Immunabwehr	  
unterlaufen	  und	  auf	  der	  anderen	  Seite	  große	  Narrative	  –	  wie	  die	  „des	  dummen	  Volkes	  und	  der	  rationalen	  
Elite“	   –	   perpetuiert	   werden,	   um	   den	   Glauben	   an	   die	   „Vernünftigen“	   zu	   stärken	   und	   Widerstände	   der	  
„Unvernünftigen“	   auszuschalten.	   Selbst	  Nietzsches	  Moraldichotomie	   könnte	   dabei	   erneut	   unter	   falscher	  
Flagge	  instrumentalisiert	  werden.	  
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V. DER	  INSTINKT	  DES	  NATURAL	  BORN	  CREATORS	  

ICH	  BIN	  DAS	  LETZTE	  BIEST	  AM	  HIMMEL	  
ICH	  BIN	  DAS	  LETZTE	  SCHÖNE	  STERNENTIER	  

ICH	  BIN	  DAS	  LETZTE	  FIEBRIGE	  GESTIRN	  
HALT	  MICH	  FEST	  IN	  DER	  HIMMELSMITTE	  	  

	  
Blixa	  Bargeld,	  EINSTÜRZENDE	  NEUBAUTEN	  

	  
	  
	  

	  
Wenngleich	   in	   den	   vorangehenden	   Kapiteln	   Nietzsches	   Stolz	   seinem	   Instinkt	   als	  

philosophischem	  Flaggschiff	   die	   glänzendsten,	   robustesten	  und	   für	  die	   feinsten	  Brisen	  

und	  rauesten	  Stürme	  tauglichsten	  Segel	  	  verlieh,	  so	  ist	  selbstverständlich	  immer	  auch	  sie	  

an	   Bord:	   seine	   Klugheit.	   Seine	   Klugheit:	   sie	   legt	   sich	   dar	   in	   seinem	   intellektuellem	  

Ausnahme-‐Geschick,	  seinem	  spielerischen	  wie	  souveränen	  Umgang	  mit	  den	  Inhalten	  der	  

Wissenschaft,	   in	  seiner	  kontuitiven	  und	  genealogischen	  Schau,	  seiner	  wilden	  Weisheit;	  

vor	  allem	  aber	  auch	   in	  seinen	   leichten	  Füßen,	  die	  über	  Wahrheiten	  hinwegtanzen	  und	  

damit	   pointiert,	   gleichsam	   touchierend	  mit	   den	   Zehenspitzen,	   ihr	   verborgenes	  Wesen	  

freilegen	   und	   diesem	   Momentum	   verleihen.	   Ihm	   ist	   „<in>mitten	   der	   kühlsten	  

transmontansten	  Abstraktions-‐Gymnastik	  zu	  Muthe	  wie	  einem	  Fisch	  der	  in	  sein	  Wasser	  

kommt“910	  –	  er	  ist	  in	  seinem	  Metier,	  wenn	  er	  durch	  all	  die	  felsenfest	  angesetzten	  Werte	  

zur	   nihilistischen	   Einsicht	   vordringt,	   wenn	   es	   den	   höchsten	   wie	   den	   abgründigsten	  

Gedanken	   zu	   denken	   gilt;	   er	   ist	   mit	   allen	   Wassern	   gewaschen,	   weil	   er	   in	   sie	  

hineingetaucht	  ist;	  diese	  Untergänge	  ließen	  ihn	  jeder	  Unbill	  gewachsen	  werden.	  Um	  ein	  

solcher	   Philosoph	   zu	  werden	   bedarf	   es,	  wie	   sich	   uns	   bereits	   gezeigt	   hat,	   der	   Klugheit	  

„Vieles	   und	   vielerorts	   gewesen	   zu	   sein,	   um	  Eins	  werden	   zu	   können“,911	  und	   vor	   allem	  

dieses	  zu	  kultivieren:	  das	  Erlebnis,	  und	  das	  bedeutet	  nichts	  weniger	  als	  die	  Immersion	  

ins	  Geschehen	  und	  die	  Reflexion	  der	  Entdeckung.	  	  

V.1 Experimentelle	  Philosophie	  

So,	  wie	  die	  Schulphilosophie	  des	  19.	  Jahrhunderts	  die	  Lehrenden	  in	  ihre	  Funktion	  weist,	  

gestattet	  sich	  der	  Basler	  Professor	  1874	  ebenso	  substanziell	  wie	  provokant	  die	  „Frage:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
910	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  111	  
911	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  321	  u.	  siehe	  Kapitel	  2	  
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kann	   sich	   eigentlich	   ein	   Philosoph	  mit	   gutem	   Gewissen	   verpflichten,	   täglich	   etwas	   zu	  

haben,	  was	  er	   lehrt?	  Und	  das	  vor	  Jedermann	  zu	  lehren,	  der	  zuhören	  will?	  Muss	  er	  sich	  

nicht	  den	  Anschein	  geben	  mehr	   zu	  wissen	  als	   er	  weiss?	  muss	  er	  nicht	  über	  Dinge	  vor	  

einer	   unbekannten	   Zuhörerschaft	   reden,	   über	   welcher	   er	   nur	   mit	   den	   nächsten	  

Freunden	   ohne	   Gefahr	   reden	   dürfte?	   Und	   überhaupt:	   beraubt	   er	   sich	   nicht	   seiner	  

herrlichsten	  Freiheit,	  seinem	  Genius	  zu	  folgen,	  wann	  dieser	  ruft	  und	  wohin	  dieser	  ruft?	  –	  

dadurch,	  dass	  er	  zu	  bestimmten	  Stunden	  öffentlich	  über	  Vorher-‐Bestimmtes	  zu	  	  denken	  

verpflichtet	   ist.“912	  Bis	   auf	   den	   Fakt,	   dass	   heute	   selbst	   das	   gefahrvolle	   Reden	   diversen	  

Spielarten	   der	   Raison	   zum	   Opfer	   fällt,	   sehen	   sich	   die	   Philosophen	   unserer	   Zeit	   mehr	  

denn	   je	   in	   diesem	   Geschick,	   zumal	   durch	   bürokratische	   Überbordung,	  

Evaluierungsabhängigkeit	  und	  Kontrollmechanismen	  der	  freie	  Geist	  ungehörig	  belastet	  

und	  in	  die	  Fänge	  der	  digitalen	  Hydra	  verstrickt	  wird.	  Richard	  Wagner,	  der	  wie	  Nietzsche	  

den	   Geist	   des	   Gesamtkunstwerks	   für	   sein	   Werk	   rekrutiert,	   sieht	   die	   kontemporäre	  

philosophische	  Lehre	  ähnlich	  fragwürdig	  –	  darin	  verstehen	  sich	  die	  beiden	  prächtig.	  Vier	  

Jahre	  nach	  der	  oben	  dargestellten	  Gewissensprüfung	  des	  jungen	  Nietzsche	  lacht	  Wagner	  

auf,	   als	   er	   von	   einem	   Philosophenkongress	   in	   Prag	   hört	   und	   spricht	   „von	   den	  

philosophischen	  Dienstmännern“	  913.	  Umgekehrt	  ist	  ausgerechnet	  Wagner	  für	  Nietzsche	  

„dort	   am	   meisten	   Philosoph,	   wo	   er	   am	   thatkräftigsten	   und	   heldenhaftesten	   ist“,	   wo	  

dessen	  Ring	  des	  Nibelungen	  die	  Philosophie	  birgt,	  „welche	  die	  Götter	  vernichtet,	  an	  der	  

Wotans	   Speer	   zerschellt“. 914 	  Wagner	   ist	   ihm	   „der	   dichtende	   Erklärer	   vergangener	  

Lebensbetrachtungen“,	   Historiker,	   Ästhetiker,	   Kritiker,	   „Meister	   der	   Sprache,	   der	  

Mytholog	   und	   Mythopoet“,	   dem	   es	   gelingt,	   die	   „Fülle	   des	   Wissens	   [..]	  

zusammenzubringen	   und	   zu	   umspannen,	   um	   das	   alles	   werden	   zu	   können“.915	  Wenn	  

Nietzsche	  so	  von	  Wagner	  spricht,	  so	  spricht	  er	  wesentlich	  immer	  von	  sich	  selbst,	  es	  sind	  

seine	  Poesien,	  seine	  Ansprüche,	  die	  er	  in	  den	  Freund	  hineinlegt;	  es	  ist	  zudem	  aber	  auch	  

die	  artistische	  Geste,	  die	  Kraft	  des	  Schaffenden,	  die	  Wagner	  offen	  zur	  Schau	  trägt,	  deren	  

Wirkkraft	   Nietzsche	   für	   die	   Philosophie	   zurückfordert	   und	   die	   er	   nach	   Einlösung	  

verlangend	   in	   sich	   spürt.	   So	   mag	   es	   nicht	   verwundern,	   dass	   Nietzsches	   Bild	   des	  

Philosophen	  –	  das	  gleichzeitig	  auch	  als	   trefflicher	  Assessment	  Test	   für	  die	  Qualifikation	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
912	  KSA	  1,	  UB-‐SE,	  p.	  416	  
913	  KSB	  2,	  p.	  341	  
914	  KSA	  8,	  NF,	  p.	  230	  
915	  KSA	  1,	  UB-‐WB,	  p.	  442	  
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als	  Philosoph	  dienen	  kann	  -‐	  Anforderungen	  stellt,	  denen	  mit	  „Bildungsphilisterei“916	  und	  

„Sprach-‐Verlumpung“917 	  nicht	   beizukommen	   ist:	   Hier	   sind	   das	   Erlebnis	   und	   seine	  

lebendige	   Reflexion	   in	   feinsinnigen	   Bildern	   und	   kurzen	   klaren	   blitzenden	   Gedanken	  

Träger	  des	  Philosophieschaffens.	  Dieser	  Eignungstest	   speist	   sich	   aus	   folgendem	  Profil,	  

das	  Nietzsche	  in	  Jenseits	  von	  Gut	  und	  Böse	  festlegt:	  

„Ein	  Philosoph:	  das	  ist	  ein	  Mensch,	  der	  beständig	  ausserordentliche	  Dinge	  erlebt,	  sieht,	  

hört,	   argwöhnt,	  hofft,	   träumt;	  der	  von	  seinen	  eignen	  Gedanken	  wie	  von	  Aussen	  her,	  wie	  

von	  Oben	  und	  Unten	  her,	  als	  von	   	  s e i n e r 	  Art	  Ereignissen	  und	  Blitzschlägen	  getroffen	  

wird;	  der	  selbst	  vielleicht	  ein	  Gewitter	  ist,	  welches	  mit	  neuen	  Blitzen	  schwanger	  geht;	  ein	  

verhängnissvoller	   Mensch,	   um	   den	   herum	   es	   immer	   grollt	   und	   brummt	   und	   klafft	   und	  

unheimlich	  zugeht.	  Ein	  Philosoph:	  ach,	  ein	  Wesen,	  das	  oft	  von	  sich	  davon	  läuft,	  oft	  vor	  sich	  

Furcht	  hat,	  -‐	  aber	  zu	  neugierig	  ist,	  um	  nicht	  immer	  wieder	  „zu	  sich	  zu	  kommen“	  .....“918	  

Ein	   solches	   Profil	   rechnet	   ein	   „Königsberger	   Chinesenthum“ 919 	  nicht	   unter	   die	  

prioritären	  Skills,	  deren	  ein	  Philosoph	  mächtig	  sein	  muss.	  Es	  setzt	  viel	  rudimentärer	  an:	  

bereits	   dort,	   wo	   ein	   Kind	   die	   Welt	   und	   ihre	   außerordentlichen	   Gaben	   und	   Zufälle	  

sinnlich	   genau	   und	   immersiv	   erkundet,	   sodass	   es	   später	   selbst	   zu	   dieser	  

energetisierenden	   Welt,	   selbst	   zum	   Blitze-‐	   und	   Gabenbringer	   werden	   kann,	   und	  

trotzdem	  sich	  immer	  weiter	  das	  Außen	  neu	  entdeckt	  und	  in	  sich	  gewinnt.	  Das	  Kind	  aus	  

den	   Verwandlungen	   des	   Geistes	   verschmilzt	   hier	   mit	   dem	   Ausnahme-‐Kind	   Friedrich	  

Nietzsche,	   dessen	   aufmerksamer	   Perzeption	   der	   Natur	   und	   der	   Welt	   um	   ihn	   wir	   in	  

Kapitel	   I	   ebenso	   begegnet	   sind	   wie	   dessen	   Ausnahme-‐Begabung.	   Es	   ist	   die	  

Weltgewinnung	   eines	   Philosophen,	   der	   als	   Schaffender	   abgibt,	   was	   er	   sich	   als	  

Erkennender	   und	   Wahrnehmender	   aneignet.	   Auf	   diese	   Weise	   hat	   er	   Teilhabe	   am	  

Kreislauf	  und	  Stoffwechsel	  der	  Wirklichkeit.	  Ein	  solcher	  Philosoph	  ist	  ein	  fortwährendes	  

Naturereignis	  und	  noch	  mehr:	  er	   lebt	  auch	  seine	  andere	  Dimension	  –	  er	   ist	  wesentlich	  

Künstler,	   Bringer	   eines	   neuen	   Schaffens,	   er	   weiß,	   wessen	   es	   bedarf,	   um	   für	   die	  

Gewinnung	   des	   Καιρός	   die	   entsprechende	   Eignung	   mitzubringen.	   Hierzu	   formuliert	  

Nietzsche	  schon	  früh	  –	  1872	  -‐	  die	  „Erfordernisse	  zu	  einem	  	  w i s s e n s c h a f t l i c h e n 	  

K u n s t w e r k e : 	   man	   müßte	   keine	   der	   menschlichen	   Kräfte	   bei	   wissenschaftlicher	  

Thätigkeit	   ausschließen.	   Die	   Abgründe	   der	   Ahnung,	   ein	   sicheres	   Anschauen	   der	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
916	  KSA	  2,	  MAM,	  p.	  370	  
917	  ebd.,	  p.	  369	  
918	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  235	  
919	  KSA	  6,	  AC,	  p.	  177	  
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Gegenwart,	  mathematische	  Tiefe,	  physische	  Genauigkeit,	  Höhe	  der	  Vernunft,	  Schärfe	  des	  

Verstandes,	   bewegliche	   sehnsuchtsvolle	   Phantasie,	   liebevolle	   Freude	   am	   Sinnlichen,	  

nichts	   kann	   entbehrt	   werden	   zum	   lebhaften	   fruchtbaren	   Ergreifen	   des	   Augenblicks,	  

wodurch	   ganz	   allein	   ein	   Kunstwerk,	   von	   welchem	   Gehalt	   es	   auch	   sey,	   entstehen	  

kann.“920	  Eine	   Vielzahl	   von	   Fertigkeiten	   muss	   folglich	   interiorisiert	   sein	   und	   diese	  

müssen	   bereits	   als	   entsprechende	   Instinkte	   agieren	   können	   –	   um	   den	   gesunden,	  

Wissenschaft	   schaffenden	   Gesamt-‐Instinkt	   auszubilden.	   Nur	   so	   kann	   unmittelbare	  

Umsetzung	  erfolgen.	  Denn	  für	  solche	  Kunstwerke	  gilt:	  „—	  Sie	  können	  jeden	  Augenblick	  

hervortreten,	  wenn	  sie	  nicht	  durch	  Vorurtheile,	  durch	  Eigensinn	  einzelner	  Besitzender	  

und	   wie	   sonst	   alle	   die	   vorkommenden	   zurückschreckenden	   und	   tödtenden	  

Verneinungen	   heißen	   mögen	   –“921	  vereitelt	   werden,	   ließe	   sich	   diese	   Notiz	   ergänzen.	  

Vigilanz,	   Offenheit	   und	   wertfreie	   Anschauung	   wollen	   folglich	   gepaart	   sein	   mit	   dem	  

gesunden	   Instinkt	   für	   die	   Genese	   des	   wissenschaftlichen	   Kunstwerks.	   Der	   Philosoph	  

versteht	  sich	  jedoch	  nicht	  nur	  auf	  die	  scharfe	  Beobachtung	  des	  Außen	  –	  wofür	  Nietzsche	  

virtuos	   unterschiedliche	   Perspektiven	   wählt	   und	   auch	   sein	   drittes	   Auge922	  und	   sein	  

drittes	  Ohr923	  einsetzt	  –	  sondern	  auch	  auf	  die	  des	  Innen:	  Wenn	  er	  letztlich	  immer	  wieder	  

neugierig	   zu	   sich	   kommt,	   so	   liegt	   auch	   in	   dieser	   Bewegung	   Entdeckergeist,	   der	  

externalisiert	  werden	  will:	  Voran	  steht	  ein	  „Gesundes	  Hineinblicken	  in	  sich	  selbst,	  ohne	  

sich	   zu	   untergraben“	   sowie	   ein	   „mit	   reinem	   Schauen	   sich	   in	   die	   unerforschte	   Tiefe	  

wagen“	   –	   eine	   „seltne	   Gabe“.924	  Ein	   solches	   Γνῶθι	   σεαυτόν	   will	   sich	   ins	   Schaffende	  

wenden,	   nur	   so	   wird	   es	   fruchtbar:	   indem	   es	   in	   Philosophie	   gerinnt	   und	   indem	   man	  

lebensweltlich	  wird	  was	  man	  ist.	  

	  

Damit	   sind	   die	   philosophischen	   Basics	   statuiert.	   Für	   sich	   und	   seinesgleichen	   fordert	  

Nietzsche	   eine	   noch	   höhere	   Disziplin	   –	   die	   philosophische	   wie	   lebenstechnische	  

Meisterschaft:	  	  

„ W o r a n 	   i c h 	   m e i n e s 	   G l e i c h e n 	   e r k e n n e . 	   -‐	   Philosophie,	   wie	   ich	   sie	  

bisher	  verstanden	  und	  gelebt	  habe,	   ist	  das	   freiwillige	  Aufsuchen	  auch	  der	  verwünschten	  

und	   verruchten	   Seiten	   des	   Daseins.	   Aus	   der	   langen	   Erfahrung,	   welche	   mir	   eine	   solche	  

Wanderung	  durch	  Eis	  und	  Wüste	  gab,	  lernte	  ich	  Alles,	  was	  bisher	  philosophirt	  hat,	  anders	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
920	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  561,	  562	  	  
921	  ebd.,	  p.	  562	  
922	  vgl.	  KSA	  3,	  MR,	  p.	  297	  
923	  vgl.	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  189	  
924	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  561	  
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ansehn:	  -‐	  die	  	  v e r b o r g e n e 	  Geschichte	  der	  Philosophie,	  die	  Psychologie	  ihrer	  großen	  

Namen	   kam	   für	   mich	   ans	   Licht.	   „Wie	   viel	   Wahrheit	   	   e r t r ä g t , 	   wie	   viel	   Wahrheit	  	  

w a g t 	   ein	   Geist?“	   -‐	   dies	  wurde	   für	  mich	   der	   eigentliche	  Werthmesser.	   Der	   Irrthum	   ist	  

eine	  	  F e i g h e i t . . . 	  jede	  Errungenschaft	  der	  Erkenntniß	  	  f o l g t 	  aus	  dem	  Muth,	  aus	  der	  

Härte	  gegen	  sich,	  aus	  der	  Sauberkeit	  gegen	  sich…	  Eine	  solche	  Experimental-‐Philosophie,	  

wie	   ich	   sie	   lebe,	   nimmt	   versuchsweise	   selbst	   die	   Möglichkeiten	   des	   grundsätzlichen	  

Nihilismus	   vorweg:	   ohne	   daß	   damit	   gesagt	   wäre,	   daß	   sie	   bei	   einem	   Nein,	   bei	   einer	  

Negation,	   bei	   einem	   Willen	   zum	   Nein	   stehen	   bliebe.	   Sie	   will	   vielmehr	   bis	   zum	  

Umgekehrten	  hindurch	  -‐	  bis	  zu	  einem	  	  d i o n y s i s c h e n 	   J a s a g e n 	  	  zur	  Welt,	  wie	  sie	  

ist,	  ohne	  Abzug,	  Ausnahme	  und	  Auswahl	  -‐	  sie	  will	  den	  ewigen	  Kreislauf,	  -‐	  dieselben	  Dinge,	  

dieselbe	   Logik	   und	   Unlogik	   der	   Knoten.	   Höchster	   Zustand,	   den	   ein	   Philosoph	   erreichen	  

kann:	  dionysisch	  zum	  Dasein	  stehn	  -‐:	  meine	  Formel	  dafür	  ist	  amor	  fati	  …“925	  	  	  	  

	  	  

Ein	  solcher	  Philosoph	  lebt	  nicht	  nur	  jenseits	  von	  Gut	  und	  Böse,	  er	  lebt	  auch	  weit	  jenseits	  

der	  Komfortzone.	  Er	  macht	  nicht	  beim	   Irrtum	  halt,	  bei	  vordergründigen	  Wahrheiten	  –	  

„Erkenntniss	  =	  Irrthum,	  der	  organisch	  wird	  und	  organisirt“926	  -‐,	  er	  ist	  redlich	  und	  mutig	  

genug,	  der	  ewige	  Freier	  der	  Wahrheit	  zu	  sein.	  Er	  hält	  sich	  nirgends	  heraus,	  er	  wagt,	  er	  

spielt	  die	  äußersten	  Varianten	  des	  Daseins	  -‐	  und	  sei	  es	  die	  des	  Nihilismus	  –	  durch,	  um	  

sich	  an	  seinem	  dionysischen	  Ja	  zum	  Leben	  und	  zur	  Welt	  zu	  prüfen.	  Das	  ist	  sein	  Metier:	  

Er	  „lebt	  „unphilosophisch“	  und	  „unweise“,	  vor	  Allem	  	  u n k l u g , 	  und	  fühlt	  die	  Last	  und	  

Pflicht	   zu	   hundert	   Versuchen	   und	   Versuchungen	   des	   Lebens:	   	   -‐	   er	   risquirt	   	   s i c h 	  	  

beständig,	  er	  spielt	  	  d a s 	  schlimme	  Spiel	  .	  .	  .	  .	  .	  “927	  	  Er	  spielt	  es	  mit	  Leidenschaft,	  und	  das	  

bedeutet	   in	   seinem	   äußersten	   Grad,	   „ e t w a s 	   a u ß e r 	   s i c h 	   z u 	   s e h e n “ 928,	   zu	  

sagen	  „Was	  liegt	  an	  mir!“929	  und	  dennoch	  in	  thymotischer	  Präsenz	  zu	  bleiben:	  Es	  ist	  der	  

Stolz	   des	   Ausnahmemenschen,	   wissen	   zu	   lassen,	   dass	   er	   die	   umgekehrten	   Instinkte	  

entwickelt	   hat,	   diejenen,	   die	   sich	   an	   jeder	   Gefahr	   noch	   stärken.	   Die	   ihr	   dionysisches	  

Potential	   ins	   apollinisch	   Schöne	  wenden,	   die	   neue	  Ordnungen	   ins	   Chaos	   einschreiben,	  

und	   die	   für	   den	  Nihilismus	   die	   aktive	   Begegnung	  mit	   ihm	   und	   die	   Heraufkunft	   neuer	  

Werte	  	  anpeilen.	  Keine	  Gefahr	  ohne	  Schönheit.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
925	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  492	  
926	  KSA	  9,	  NF,	  p.	  520	  
927	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  133	  
928	  KSA	  9,	  NF,	  p.	  326	  
929	  ebd.	  
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Eine	   Gefahr,	   die	   sich	   an	   der	   Schönheit	   ausrichtet,	   muss	   der	   Philosoph	   sein.	   Deshalb	  

versteht	   Nietzsche	   den	   Philosophen	   als	   „einen	   furchtbaren	   Explosionsstoff,	   vor	   dem	  

Alles	   in	   Gefahr	   ist“,	   er	   trennt	   seinen	   „Begriff	   „Philosoph“	   meilenweit“	   ab	   „von	   einem	  

Begriff,	   der	   sogar	   noch	   einen	   Kant	   in	   sich	   schliesst,	   nicht	   zu	   reden	   von	   den	  

akademischen	  „Wiederkäuern“	  und	  andren	  Professoren	  der	  Philosophie“.930	  Hier	  spricht	  

in	  aller	  Klarheit	  der	  Thymotiker,	  die	  stolze	  Seele,	  die	  weiß	  wer	  und	  was	  sie	  ist	  und	  wen	  

und	  was	   sie	   unter	   sich	   lässt.	   Durch	   sie	   dringt	   noch	   einmal	  mächtig	   die	   Prophezeiung	  	  

Ralph	   Waldo	   Emersons,	   die	   Nietzsche	   für	   sich	   gewinnt:	   in	   der	   Zuhandenheit	   von	  

Hammer	   und	   Dynamit,	   seinen	   schicksalswendenden	   philosophischen	   Ausnahme-‐

Werkzeugen,	  zu	  denen	  er	  in	  einem	  ontologischem	  Coup	  je	  wird.	  Das	  Dynamit	  sprengt	  die	  

bisherigen	   Glaubens-‐	   und	   Wirklichkeits-‐Konstrukte	   auf	   in	   deren	   Quantenzustand,	   in	  

dem	  nichts	  mehr	  an	  Festwerten	  übrig	  bleibt,	  aus	  dem	  aber	  in	  aktivem	  Umgang	  mit	  dem	  

Nihilismus	   neue,	   lebensförderliche	  Werte	   hervorgehen	   können;	   der	   Hammer	   ist	   nicht	  

allein	   der,	   mit	   dem	   sich	   Systeme	   auf	   ihre	   Moral	   hin	   abklopfen	   lassen	   und	   der	   den	  

Gedanken	   das	   entsprechende	   Momentum	   verleiht:	   es	   ist	   auch	   der	   Hammer	   des	  

Hephaistos,	  der	  an	  der	  Zukunft	  schmiedet.	  Dazu	  bedarf	  es	  Nietzsches	  Seelenbrennstoff:	  

Er	  transformiert	  das	  bislang	  Feste	  in	  neue	  Formen,	  er	  wertet	  um,	  in	  seiner	  Philosophie	  

entsteht	  das	  Design	  des	  Künftigen.	  

V.2 Der	  Agent	  des	  Umbruchs	  

Wenn	  Nietzsche	  in	  der	  Parabel	  vom	  tollen	  Menschen	  seinen	  Sprengsatz	  „Gott	  ist	  todt“931	  

detonieren	   lässt,	   und	   damit	   das	   zentrale	   Attentat	   verübt,	   das	   die	   bisherige	  

Werteordnung	   nihilieren	   und	   eine	   neue	   Ära	   einleiten	   soll,	   so	   liegt	   der	   Vorhall	   dieser	  

Geschichte	  schon	  2000	  Jahre	  zurück.	  Nietzsche	  hatte	  philologisch	  genau	  seinen	  Plutarch	  

gelesen,	   und	   war	   so	   auf	   das	   außerordentliche	   Erlebnis	   von	   dessen	   Grammatiklehrer	  

Epitherses	  gestoßen:	  

„Dieser	   erzählte,	   er	   habe	   einmal	   auf	   der	   Reise	   nach	   Italien	   ein	   Schiff	   bestiegen,	   das	  

Handelswaren	  und	  viele	  Fahrgäste	  an	  Bord	  hatte.	  Eines	  Abends,	  als	  sie	  schon	  auf	  der	  Höhe	  

der	  Echinaden-‐Inseln	  waren,	  sei	  der	  Wind	  eingeschlafen	  und	  das	  Schiff	  sei	  treibend	  in	  die	  

Nähe	  der	  Paxos-‐Inseln	  gelangt.	  [..]	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
930	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  320	  
931	  KSA	  3,	  FW,	  p.	  481	  
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Plötzlich	  habe	  man	  von	  der	  Paxos-‐Insel	  her	  eine	  Stimme	  gehört,	  die	  laut	  „Thamus!“	  rief,	  

so	  daß	  man	  sich	  verwunderte.	  Thamus	  war	  aber	  ein	  Ägypter	  und	  Steuermann	  des	  Schiffes,	  

doch	  nicht	  vielen	  der	  Fahrgäste	  mit	  Namen	  bekannt.	  Beim	  ersten	  und	  zweiten	  Anruf	  habe	  

er	   geschwiegen,	   beim	   dritten	   Mal	   aber	   dem	   Rufer	   geantwortet.	   Dieser	   habe	   nun	   seine	  

Stimme	  noch	  mehr	   erhoben	   und	   gerufen:	   „Wenn	  du	   auf	   die	  Höhe	   von	  Palodes	   kommst,	  

dann	  melde,	  daß	  der	  große	  Pan	  tot	  ist!“	  Als	  sie	  das	  gehört	  hätten,	  so	  erzählte	  Epitherses,	  

seien	   sie	   alle	   erschrocken	   und	   hätten	   sich	   darüber	   unterhalten,	   ob	   es	   besser	   sei,	   den	  

Auftrag	  auszuführen,	  oder	  sich	  nicht	  darum	  zu	  kümmern,	  sondern	  es	  auf	  sich	  beruhen	  zu	  

lassen,	   und	   Thamus	   habe	   sich	   dahin	   entschieden,	   wenn	   Wind	   wäre,	   stillschweigend	  

vorbeizufahren,	  wenn	  aber	  Windstille	  und	  glatte	  See	  in	  dieser	  Gegend	  wäre,	  das	  Gehörte	  

auszurichten.	   Als	   sie	   auf	   der	  Höhe	   von	   Palodes	   angelangt	  waren	   und	  weder	  Wind	   noch	  

Wellengang	  war,	  habe	  Thamus,	  vom	  Heck	  nach	  dem	  Land	  hin	  blickend,	  gerufen,	  wie	  ihm	  

gesagt	  worden	  war:	  “Der	  große	  Pan	  ist	  tot!“	  Kaum	  aber	  habe	  er	  diese	  Worte	  geendigt,	  so	  

habe	  sich,	  nicht	  von	  einer,	  sondern	  von	  vielen	  Stimmen,	  ein	  lautes	  Wehklagen,	  vermischt	  

mit	  Ausdrücken	  der	  Verwunderung,	  erhoben.	  Da	  nun	  viele	  Menschen	  dabeigewesen	  seien,	  

so	  habe	  sich	  die	  Geschichte	  schnell	  in	  Rom	  herumgesprochen,	  und	  Thamus	  sei	  vom	  Kaiser	  

Tiberius	   zur	   Audienz	   befohlen	  worden.	   Tiberius	   habe	   daraufhin	   der	   Geschichte	   solchen	  

Glauben	   beigemessen,	   daß	   er	   Erkundungen	   und	   Untersuchungen	   über	   diesen	   Pan	  

anstellen	   ließ,	   und	   die	   zahlreichen	   Gelehrten	   an	   seinem	   Hofe	   hätten	   die	   Vermutung	  

geäußert,	  es	  handle	  sich	  um	  den	  Sohn	  des	  Hermes	  und	  Penelope.“	  932	  

Auch	  wenn	  des	  Tiberius	  Expertenkommission	  kaum	  mehr	  als	  die	  mythische	  Genealogie	  

beibringen	  konnte	  –	  was	  im	  Wesen	  des	  wissenschaftlichen	  Geistes	  liegt	  –	  so	  nimmt	  sich	  	  

diese	   Begebenheit	   ob	   der	   vielen	   Zeugen	   doch	   als	   etwas	   aus,	   das	   von	   rätselhafter	  

überzeitlicher	   Bedeutung	   ist,	   das	   sich	   aus	   einem	  mythisch-‐mystischen	  Urgrund	   in	   die	  

Aufmerksamkeit	   verdichtet	   und	   das	   hier	   als	   Kunde	   einer	   Zeitenwende	   ins	   kollektive	  

Gedächtnis	   eingeschrieben	   werden	   will.	   Ob	   den	   Passagieren	   auf	   der	   Überfahrt	   im	  

Ionischen	   Meer	   und	   seiner	   Inselwelt	   entlang	   der	   heutigen	   Küste	   Albaniens	   auch	  

kollektiv	   jener	   mystische	   Instinkt933	  zukam,	   den	   Nietzsche	   in	   Ausnahme-‐Erfahrungen	  

aktiviert	  sieht,	  muss	  dahingestellt	  bleiben;	  doch	  zeigt	  die	  Kernbotschaft	  des	  mythischen	  

Vollzugs,	  dass	  hier	  ein	  Auserwählter	  von	  einem	  Ort	  des	  Wissens	  um	  die	  alte	  Ordnung	  die	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
932	  Plutarch,	  De	  defectu	  Oraculorum,	  419	  B	  –	  E,	  in:	  Santillana,	  Giorgio	  de,	  und	  Dechend,	  Hertha	  von	  (1994):	  
Die	  Mühle	  des	  Hamlet,	  p.	  251,	  252	  
933 	  Genau	   genommen	   spricht	   Nietzsche	   von	   der	   „mystischen	   Anlage“,	   er	   findet	   im	   „Mystiker	   jene	  
instinktive	  Weisheit“	  vor,	  die	  dem	  unmittelbaren	  Wissensgewinn	  dient	   -‐	  aus	  dem	  Kontext	  seiner	   frühen	  
Schriften	  lässt	  sich	  erkennen,	  dass	  für	  ihn	  das	  Mystische,	  Intuition	  und	  Kontuition	  als	  Teil	  des	  Instinktiven	  
gelten.	  Vgl.	  insbes.	  KSA	  1,	  SGT,	  p.	  628	  ff.	  
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Mitteilung	   über	   den	   Tod	   desjenen	  Wesens	   zugespielt	   bekommt,	   das	   die	   alte	   Ordnung	  

selbst	   verkörperte,	   und	   diese	   Nachricht	   soll	   nun	   in	   genau	   festgelegter	   Form,	   mithin	  

rituell,	   weitergetragen	   werden.	   An	   jenem	   Ort	   kommt	   mit	   Raunen	   und	  Wehklagen	   zu	  

Bewusstsein,	  was	  dieser	  Tod	  bedeutet,	  was	  dem	  Fremden934	  –	  Thamus,	  dem	  ägyptischen	  

kybernetes	  –	  nicht	  gewahr	  ist.	  Die	  Kunde	  von	  diesem	  Begebnis	  trifft	  in	  weiterer	  Folge	  an	  

den	  Ort	  der	  neuen	  Ordnung	  in	  Rom	  –	  dem	  die	  alte	  Ordnung	  nicht	  mehr	  vertraut	  ist.	  Es	  

mag	   eine	  nicht	  unerhebliche	  Koinzidenz	  darstellen,	   dass	  dies	   im	  19.	   Jahr	  des	  Tiberius	  

geschieht	   –	   etwa	   33	   Jahre	   nach	   der	   Geburt	   von	   Jesus	   Christus.	   Mit	   dem	   Ende	   des	  

lebendigen	  Christus,	  der	  noch	  Teil	  der	  göttlich-‐naturverbundenen	  Welt	  der	  Wunder	  und	  

auch	  selbst	  ein	  dionysisch	  Herumziehender	  ist,	  hebt	  die	  Welt	  des	  Gekreuzigten	  und	  der	  

kirchlichen	  Macht-‐	  und	  Ordnungsstrukturen	  an.	  Wer	  aber	  war	  der	  alte	  Gott?	  Der	  Große	  

Pan,	   das	   ist	   der	   „Starke“,	   der	   „Selige“,	   der	   „Freund	   der	   gottbegeisterten	   Seelen“,	   der	  

Spieler	   der	   „Weltharmonie“	   mit	   „scherzhaftem	   Flötengesang“,	   der	   „Hirtengott,	   die	  

Gesamtheit	   des	   Alls“,	   der,	   der	   „Himmel,	  Meer,	   Allkönigin	   Erde“	   und	   das	   „unsterbliche	  

Feuer“	  in	  sich	  eint,	  alle	  diese	  Sphären	  sind	  „Glieder	  des	  Pan“.935	  Darüber	  hinaus	  ist	  er	  der	  

Gott	  des	  schattenlosen	  Mittags,	  dessen	  luzide	  und	  mystische	  Dimension	  Zarathustra	  für	  

sich	  gewinnt	  und	  die	  für	  Nietzsche	  höchst	  bedeutsam	  wird;	  er	  ist	  in	  seinem	  Ganzen	  der	  

Gott,	   der	   alles	   in	   der	   Natur	   repräsentiert,	   der	   mit	   seiner	   aus	   sieben	   Schilfrohren	  

gefertigten	   Syrinx	   in	   Resonanz	  mit	   den	   sieben	   Planeten	   tritt	   –	   er	   ist	   im	  Oben	   und	   im	  

Unten,	   er	   ist	   dem	  Wesen	  nach	  Kosmokrator.	  Wenn	  ein	   solcher	  Gott	   stirbt,	   stirbt	   alles,	  

wird	  alles	  zum	  Nichts,	  aus	  dem	  eine	  neue	  Ordnung	  hervorgeht.	  

	  

Die	  beiden	  Wissenschaftshistoriker	  Giorgio	  de	  Santillana	   und	  Hertha	  von	  Dechend	   sind	  

der	  Spur	  der	  Nachricht	  vom	  Tod	  des	  Großen	  Pan	  bis	  hierher	  gefolgt	  und	  noch	  weiter:	  Sie	  

haben	  das	  Muster	  dieser	   außergewöhnlichen,	  übernatürlichen	  Zuteilung	  der	  Botschaft	  

sowie	  des	  klaren	  Auftrags	  hinsichtlich	  der	  Form	  der	  Überbringung	  in	  zahlreichen	  Sagen,	  

Mythen,	   Volks-‐,	  Wald-‐	   und	   Feldkulten	   durch	   die	   Jahrhunderte	   untersucht.	   Die	   Formel	  

„x  =  tot“	  	   erzählt	   im	   dargelegten	   Ritual	   jeweils	   vom	   Ende	   einer	   Ära	   und	   dem	   Beginn	  

einer	   neuen.	   Sei	   es	   ein	   Zwergenreich,	   ein	   Katzenreich,	   ein	   Haselhexen-‐Reich,	   ein	  

menschliches	   Reich,	   das	   von	   einem	   spezifischen	   geistigen	  Webwerk	   beherrscht	   wird.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
934	  Über	   die	   Rolle	   des	   Fremden	   als	   Bringer	   des	   Neuen	   vgl.	   Schmutzer,	   Manfred	   (1994):	   Ingenium	   und	  
Individuum,	  p.	  209	  ff.,	  p.	  325	  ff.	  
935	  vgl.	  die	  Orphische	  Hymne	  an	  Pan,	  Nr.	  11,	  Übersetzung	  J.O.	  Plassmann,	  	  zitiert	  in:	  	  
Santillana,	  Giorgio	  de,	  und	  Dechend,	  Hertha	  von	  (1994):	  Die	  Mühle	  des	  Hamlet,	  p.	  261	  
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„Auf	  diese	  Weise	  überlebt	  der	  „Körper“	  der	  Überlieferung	  den	  Tod	  ihrer	  „Seele““	  stellen	  

Santillana	  und	  Von	  Dechend	  heraus.936	  Der	  Inhalt	  der	  Geschichten	  lässt	  sich	  in	  folgende	  

Struktur	  fassen,	  wie	  bereits	  in	  Keine	  Schönheit	  ohne	  Gefahr	  dargelegt:	  „Es	  gibt	  einen,	  der	  

von	  der	  alten	  Götter-‐,	  Macht-‐	  oder	  Werteordnung	  dazu	  auserwählt	  wird	  das	  Ende	  dieser	  

kundzutun	  –	  das	  Schicksal	  führt	  ihn	  als	  Fremden	  an	  die	  Gestade	  der	  alten	  Ordnung	  –	  von	  

wo	  er	  den	  Formelkörper	   raumzeitlich	  weiterträgt,	   auf	   dass	  die	  Kunde	  vom	  Untergang	  

übergehe	  und	  zum	  Keim	  einer	  neuen	  werden	  könne.	  Der	  Überbringer	  der	  Botschaft	  weiß	  

meist	  weder	  um	  die	  Bedeutung	  noch	  um	  die	  Tragweite	  dieser,	  „er	  ist	  der	  ins	  Mysterium	  

des	  Umbruchs	   [..]	  nicht	  eingeweihte	  Agent.“937	  Santillana	  und	  Von	  Dechend	   führen	  aus:	  

„Der	  Überbringer	  dieser	  Nachricht	  kann	  ein	  unbekannter	  Steuermann	  sein,	  ein	  Passant,	  

ein	   Tier,	   ein	   Beobachter.	   Das	   Wesentliche	   ist,	   daß	   eine	   Macht	   verstorben	   und	   die	  

Nachfolge	   offen	   ist.	   Auf	   seine	   eigene	   Weise	   hat	   der	   Kosmos	   von	   irgendeinem	  

Schlüsselereignis	  Notiz	  genommen.“938	  Dazu	  geben	  sie	  den	  interessanten	  Hinweis,	  dass	  

nicht	  selten	  der	  ausgewählte	  Überbringer	  der	  Botschaft	  als	  „Jochträger“	  angeredet	  wird.	  

Während	   ihnen	   daran	   gelegen	   ist,	   damit	   auf	   die	   kosmischen	   Konstellationen	  

hinauszuweisen,	   auf	   die	   These,	   dass	   die	   großen	   Mythen	   das	   Himmelsgeschehen	  

widerspiegelten,	  sei	  für	  unsere	  Zwecke	  hier	  das	  Bild	  des	  Jochträgers	  genauer	  betrachtet:	  

Er	  nimmt	  sich	  als	  Gestalt	  aus,	  die	  ihn	  als	  Brücke	  vom	  Gefäß	  der	  alten	  Ordnung	  zu	  jenem	  

der	  neuen	  Ordnung	   in	   seinem	  Halten	  der	  Balance	  vorstellt,	   das	   Joch	  über	  den	  Nacken	  

gespannt,	   wertfrei	   und	   präferenzfrei	   den	   Gefäßen	   gegenüber,	   und	   doch	   eine	   zeitliche	  

Dimension	  in	  seiner	  Vorwärtsbewegung	  aufmachend.	  Der	  Jochträger	  verrichtet	  schlicht	  

seine	  Aufgabe.	  	  	  

	  

Nietzsche	  wendet	  die	  Geschichte	  des	  Epitherses	  resp.	  die	  Formel	  	    x  =  tot	  	  zunächst	  auf	  

den	  mehr	  als	  400	  Jahre	  zuvor	  eintretenden	  Tod	  der	  griechischen	  Tragödie	  an.	  Es	  gelingt	  

ihm	   die	   Mörder	   ihrer	   Lebensbedingungen,	   auch	   wenn	   die	   Tragödie	   letztlich	  

Selbstmord939	  beging,	   rasch	   zu	   identifizieren:	   Euripides	   ist	   ihm	   der	   Tragödiendichter,	  

unter	   dessen	   „gewaltsamen	  Händen“	   der	  Mythus	   starb940	  und	   Sokrates	   als	   Dialektiker	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
936	  Santillana,	  Giorgio	  de,	  und	  Dechend,	  Hertha	  von	  (1994):	  Die	  Mühle	  des	  Hamlet,	  p.	  255	  	  
937	  Aris,	  Ulrike	  (1999)	  Keine	  Schönheit	  ohne	  Gefahr,	  p.	  13	  
938	  Santillana,	  Giorgio	  de,	  und	  Dechend,	  Hertha	  von	  (1994):	  Die	  Mühle	  des	  Hamlet,	  p.	  255	  ;	  vgl.	  zu	  diesem	  
Abschnitt	  p.	  251	  -‐	  262	  
939	  KSA	  1,	  GT,	  p.	  75	  
940	  KSA	  1,	  GT,	  p.	  74	  
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„schlug	   die	   	   A u k t o r i t ä t 	   des	   herrlichen	   Mythos	   in	   Griechenland	   todt“.941	  Damit	  

brach	   auch	   	   „ d i e 	   M y s t e r i e n l e h r e 	   d e r 	   T r a g ö d i e 	   zusammen:	   die	  

Grundkenntnis	   von	   der	   Einheit	   alles	   Vorhandenen“,	   aus	   deren	   Perspektive	   „die	  

Betrachtung	  der	  Individuation	  als	  des	  Urgrundes	  des	  Uebels“	  zu	  sehen	  ist,	  aber	  dennoch	  

„die	  Kunst	  als	  die	  freudige	  Hoffnung,	  dass	  der	  Bann	  der	  Individuation	  zu	  zerbrechen	  sei,	  

als	   die	   Ahnung	   einer	   wiederhergestellten	   Einheit“	   wahrgenommen	   wird. 942 	  So	  

verwundert	  es	  nicht,	  dass	  Nietzsche	  den	  Tod	  der	  Tragödie	  analog	  dem	  des	  Großen	  Pan	  

beschreibt:	   „Mit	   dem	   Tode	   der	   griechischen	   Tragödie	   [..]	   entstand	   eine	   ungeheure,	  

überall	  tief	  empfundene	  Leere;	  wie	  einmal	  griechische	  Schiffer	  zu	  Zeiten	  des	  Tiberius	  an	  

einem	  einsamen	  Eiland	  den	  erschütternden	  Schrei	  hörten	  „der	  grosse	  Pan	   ist	   todt“:	   so	  

klang	  es	  jetzt	  wie	  ein	  schmerzlicher	  Klageton	  durch	  die	  hellenische	  Welt:	  „die	  Tragödie	  

ist	   todt!“943	  Wenn	   alles	   als	   Einheit	   gedacht	  wird,	   so	   sind	   auch	   zeitliche	   Transfers	   von	  

mythisch-‐mystischen	   Botschaften	   in	   die	   Vergangenheit	   möglich.	   Der	   Tod	   des	  Mythos,	  

der	  Tod	  der	  Tragödie	  mochte	  vorbereitet	  haben,	  was	  um	  die	  Zeitenwende	  ans	  Licht	  und	  

zu	  Gefühl	  kam	  –	  der	  Tod	  des	  Großen	  Pan.	  

	  

Wer	   solche	   diachronalen	   Verbindungen	   herstellt	   und	   solche	   fatumshistorischen	   wie	  

thanatologischen	   Untersuchungen	   vornimmt,	   auf	   den	   sollte	   die	   Ἀνάγκη	   selbst	  

aufmerksam	   werden.	   Sie	   wählt	   einen	   Fremden,	   einen	   Atheisten	   aus,	   den	   sie	   zum	  

„Jochträger“	   bestimmt,	   um	   den	   Tod	   des	   christlichen	   Gottes	   zu	   verkünden.	   Der	  

Überbringer	   dieser	   Botschaft	   ist	   allerdings	   alles	   andere	   als	   ein	   Passant:	   Er	   erkennt	  

sowohl	   deren	   Bedeutung	   als	   auch	   deren	   Tragweite,	   er	   ist	   ein	   Eingeweihter	   ins	  

Mysterium	  des	  Umbruchs	   resp.	   der	  Umwertung;	   er	   sieht	   ein	   in	  den	   sich	  untergründig	  

abzeichnenden	   Prozess	   der	   Auflösung,	  wird	   selbst	   zum	  Dynamit,	   um	   ihn	   ans	   Licht	   zu	  

bringen,	  und	  er	  ist	  nach	  der	  Sprengung,	  als	  er	  sieht,	  dass	  die	  Winde	  des	  Nichts	  durch	  das	  

Trümmerfeld	  brausen	  würden,	  nicht	  darum	  verlegen,	  seine	  Artistenhand	  anzulegen,	  um	  

in	   Bildern	   die	   Umwertung	   vorzuzeichnen	   und	   darauf	   hinauszuweisen	   was	   nun	   im	  

Geschick	  der	  Menschen	  liegt:	  das	  Schaffen	  neuer	  Werte.944	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
941	  KSA	  8,	  NF,	  p.	  102	  
942	  KSA	  1,	  GT,	  p.	  73	  
943	  KSA	  1,	  GT,	  p.	  75	  
944	  vgl.	  Aris,	  Ulrike	   (1999)	  Keine	  Schönheit	  ohne	  Gefahr,	  p.	  14,	   sowie	   insgesamt	  Kap.	  1,	   „Der	  Götter	  Tod	  
und	  der	  Nihilismus“,	  p.	  10	  ff.	  
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Nietzsche,	  der	  über	  seinen	  Schaffensprozess,	  sein	  Generieren	  der	  Gedanken,	  die	  Macht	  

seiner	   Inspiration	   sagt:	   „-‐	   ich	  habe	  nie	   eine	  Wahl	   gehabt“945	  stellt	   sich	  dieser	  Aufgabe,	  

Überbringer	   und	   gleichzeitig	   Schaffender	   eines	  Weges	   für	   dieses	   Fatum	   zu	   sein.	   Sein	  

mystischer	   Instinkt,	   der	   ihn	  des	  Formelkörpers	   „Gott	   ist	   todt“946	  gewahr	  werden	   lässt,	  

seine	   klare	   Erkenntnis,	   die	   dessen	   Bedeutung	   und	   Folgen	   abschätzen	   kann,	   sein	  

Mitgefühl,	  das	  spürt	  und	  vorausspürt,	  was	  hier	  eigentlich	  geschieht	  und	  geschehen	  wird,	  

führt	  praktisch	  all	  jene	  Positionen,	  die	  die	  mythische	  Geschichte	  des	  Pan	  aufteilt,	  in	  eine	  

–	   in	   seine!	   –	   Person	   zusammen.	   Er	   packt	   den	   Formelkörper	   in	   die	   Parabel	   vom	   tollen	  

Menschen	  und	  schickt	  ihn	  damit	  in	  eine	  sich	  ihm	  abzeichnende	  Zukunft	  –	  wohlwissend,	  

dass	   dieser	   für	   die	   Ohren	   seiner	   Zeitgenossen	   noch	   nicht	   vernehmbar	   ist.	   „Thaten	  

brauchen	  Zeit,	  auch	  nachdem	  sie	  gethan	  sind,	  um	  gesehen	  und	  gehört	  zu	  werden.“947	  Die	  

wesentliche	  Mitteilung,	  die	  dem	  beigefügt	   ist,	   ist	   jene	  über	  die	  Mörder	  Gottes.	  Und	  die	  

Verantwortung	   für	   die	   Tat,	   die	   nunmehr	   auf	   den	   Menschen	   ruht.	   Die	   zynische,	  

gottvergessene	  Menge	  durchbohrt	  der	  tolle	  Mensch	  mit	  seinen	  Blicken:	  

„„Wohin	   ist	   Gott?	   rief	   er,	   ich	   will	   es	   euch	   sagen!	   	   W i r 	   h a b e n 	   i h n 	  

g e t ö d t e t , -‐ 	   ihr	   und	   ich!	   Wir	   Alle	   sind	   seine	   Mörder!	   Aber	   wie	   haben	   wir	   diess	  

gemacht?	  Wie	  vermochten	  wir	  das	  Meer	  auszutrinken?	  Wer	  gab	  uns	  den	  Schwamm,	  um	  

den	  ganzen	  Horizont	  wegzuwischen?	  Was	  thaten	  wir,	  als	  wir	  diese	  Erde	  von	  ihrer	  Sonne	  

losketteten?	  Wohin	  bewegt	  sie	  sich	  nun?	  Wohin	  bewegen	  wir	  uns?	  Fort	  von	  allen	  Sonnen?	  

Stürzen	   wir	   nicht	   fortwährend?	   Und	   rückwärts,	   seitwärts,	   vorwärts,	   nach	   allen	   Seiten?	  

Giebt	  es	  noch	  ein	  Oben	  und	  ein	  Unten?	  Irren	  wir	  nicht	  wie	  durch	  ein	  unendliches	  Nichts?	  

Haucht	   uns	   nicht	   der	   leere	   Raum	   an?	   Ist	   es	   nicht	   kälter	   geworden?	   Kommt	   nicht	  

immerfort	  die	  Nacht	  und	  mehr	  Nacht?	  Müssen	  nicht	  Laternen	  am	  Vormittage	  angezündet	  

werden?	  Hören	  wir	  noch	  Nichts	  von	  dem	  Lärm	  der	  Todtengräber,	  welche	  Gott	  begraben?	  

Riechen	  wir	  noch	  Nichts	  von	  der	  göttlichen	  Verwesung?	  –	  auch	  Götter	  verwesen!	  Gott	  ist	  

todt!	  Gott	  bleibt	  todt!	  Und	  wir	  haben	  ihn	  getödtet!	  Wie	  trösten	  wir	  uns,	  die	  Mörder	  aller	  

Mörder?	  Das	  Heiligste	  und	  Mächtigste,	  was	  die	  Welt	   bisher	  besass,	   es	   ist	   unter	  unseren	  

Messern	  verblutet,	  -‐	  wer	  wischt	  diess	  Blut	  von	  uns	  ab?	  Mit	  welchem	  Wasser	  könnten	  wir	  

uns	  reinigen,	  Welche	  Sühnfeiern,	  welche	  heiligen	  Spiele	  werden	  wir	  erfinden	  müssen?	  Ist	  

nicht	  die	  Grösse	  dieser	  That	  zu	  gross	  für	  uns?	  Müssen	  wir	  nicht	  selber	  zu	  Göttern	  werden,	  

um	  nur	  ihrer	  würdig	  zu	  erscheinen?	  Es	  gab	  nie	  eine	  grössere	  That,	  -‐	  und	  wer	  nur	  immer	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
945	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  339	  
946	  KSA	  3,	  FW,	  p.	  481	  
947	  KSA	  3,	  FW,	  p.	  481	  
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nach	  uns	  geboren	  wird,	  gehört	  um	  dieser	  That	  willen	   in	  eine	  höhere	  Geschichte,	  als	  alle	  

Geschichte	  bisher	  war!“-‐“	  948	  

	  

Der	   hier	   redet,	   ist	   nicht	   nur	   einer,	   der	   sich	   seiner	   Verantwortung	   an	   der	   kollektiv	  

verübten	  Tat	  bewusst	  ist,	  aus	  ihm	  reden	  auch	  all	  die	  verfeinerten	  Sinnesorgane,	  wie	  sie	  

dem	   Satyr	   zukommen,	   die	   deren	   Implikationen	   aufspüren,	   sie	   ermessen	   und	   den	  

Empfängern	  der	  Botschaft	  zu	  Gefühl	  bringen.	  Hier	  wird	  die	  Seele	  des	  Menschen	  berührt,	  

die	  Seele	  ist	  es,	  die	  sich	  dieser	  Tat	  stellen	  muss.	  Ist	  sie	  hierzu	  nicht	  bereit,	  ist	  sie	  ihr	  egal	  

wie	  der	  zynischen	  Menge,	  die	  der	  tolle	  Mensch	  mit	  seiner	  Laterne	  anleuchtet	  und	  welche	  

er	  auf	  seiner	  Suche	  nach	  Gott	  nach	   ihm	  fragt,	  droht	  der	  Fall	   in	  den	  passiven	  Nihilismus	  

und	  die	  wesensmäßige	  Vereinnahmung	  des	  Fatums	  durch	  den	   letzten	  Menschen.	   Ist	  sie	  

dazu	  bereit,	  muss	  sie	  der	  Tat	  etwas	  entgegenstellen,	  der	  Vernichtung	  einen	  schaffenden	  

Prozess	   folgen	   lassen,	   ein	   neues	   Telos,	   eine	   neue	   Sehnsucht	   des	   Über-‐sich-‐hinaus	  

gebären.	   Der	   Seele	   Brennstoff	   für	   ein	   neues	   schöpferisches	   Feuer	   muss	   sich	   aus	   den	  

gesunden	   Instinkten,	   aus	   den	   „ganzeren	   Zuständen“	   heraus	   generieren.	   Denn,	   wie	  

Martin	  Heidegger	  bemerkte:	  „Das	  Wort	  „Gott	  ist	  tot“	  enthält	  die	  Feststellung,	  daß	  dieses	  

Nichts	   sich	   ausbreitet.	   Nichts	   bedeutet	   hier:	   Abwesenheit	   einer	   übersinnlichen,	  

verbindlichen	   Welt.“949	  Es	   geht	   jedoch	   nicht	   darum,	   bei	   Mangel	   und	   Abwesenheit	   zu	  

verweilen,	   sondern	  darum,	   im	  Sinne	  des	  aktiven	  Nihilismus	  das	  Design	  des	  Künftigen,	  

die	   neuen	   Werte	   in	   die	   Welt	   einzuschreiben.	   Im	   Sinne	   dessen	   will	   Nietzsche	   den	  

Formelkörper	  Gott	   ist	   tot	   an	   die	   kommenden	  Generationen	  weitergetragen	  wissen.	   Er	  

bleibt	  nicht	  bei	  einer	  geschauten	  Wahrheit	  stehen	  –	  ihm	  geht	  es	  um	  den	  modus	  vivendi	  

mit	  ihr.	  Deshalb	  entscheidet	  er	  sich	  hier	  für	  die	  mythische	  Technik,	  um	  seine	  Erkenntnis	  

adäquat	   zu	   transportieren;	   von	   ihr	   sagt	   Odo	   Marquard,	   sie	   sei	   die	   Kunst,	   „die	  

vorhandene	  Wahrheit	  in	  die	  Reichweite	  der	  Lebensbegabung	  zu	  bringen“950.	  

V.3 Die	  Heraufkunft	  des	  Nihilismus	  

Wenn	   Nietzsche	   das	   Zeitfenster	   öffnet	   und	   in	   großer	   Geste	   seine	   „Geschichte	   der	  

nächsten	   zwei	   Jahrhunderte“	   erzählt	   und	   mit	   ihr	   von	   dem,	   „was	   nicht	   mehr	   anders	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
948	  KSA	  3,	  FW,	  p.	  480,	  481	  
949	  Heidegger,	  Martin	  (1994):	  Holzwege,	  p.	  201	  
950	  Marquard,	  Odo	  (1981):	  Abschied	  vom	  Prinzipiellen,	  p.	  95	  
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kommen	   kann“,	  951	  so	   geht	   es	   kurzum	   um	   alles,	  weil	   alles	   zu	   Nichts	   zu	  werden	   droht.	  

Selbst	  wenn	  die	  nihilistische	  Erkenntnis,	  die	  der	   lebensweltlichen	  Zeitigung	  vorauseilt,	  

nahelegt,	  dass	  es,	  schaut	  man	  nur	  gründlich	  genug,	  ohnehin	  bereits	  mit	  allem	  nichts	  ist,	  

dass	  alle	  Werte,	  an	  denen	  wir	  uns	  bislang	  orientierten,	  von	  uns	  angesetzte	  und	  folglich	  

artifiziell	   produzierte	  Glaubensartikel	   sind	   –	   egal	   ob	  Kunst,	  Wissenschaft,	  Wahrheiten,	  

Religion,	  Moral	  oder	  Götter	  –	  so	  braucht	  der	  Mensch	  doch	  seine	  Verbindlichkeiten,	  wie	  

es	   Heidegger	   angedeutet	   hat,	   seine	   Oberflächen	   trotz	   des	   zugrunde	   liegenden	  

nichtenden	   Wesens.	   Er	   braucht	   Werte	   zum	   Leben,	   damit	   das	   Leben	   lebenswert	   sein	  

kann:	  das	  ist	  seine	  Prophylaxe,	  um	  sich	  nicht	  in	  der	  Kontingenz	  zu	  verlieren.	  Es	  bedarf	  

des	  Wertvollen,	  nicht	  zuletzt	  deswegen,	  weil	  sich	  die	  Instinkte	  an	  ihm	  ausrichten	  wollen.	  	  

	  

Die	   konkrete	   Schau	   des	   europäischen	   Nihilismus	   lässt	   Nietzsche	   nicht	   Zarathustra	  

unternehmen,	   für	   dieses	   große	  Narrativ	  wirft	   sich	  Nietzsche	   selbst	   in	   den	  Mantel	   des	  

Propheten	  über.	  Propheten	  sind	  ihm	  die	  „Menschen	  der	  feinen	  Witterung“.952	  

„Was	   ich	   erzähle,	   ist	   die	   Geschichte	   der	   nächsten	   zwei	   Jahrhunderte.	   Ich	   beschreibe,	  

was	   kommt,	   was	   nicht	   mehr	   anders	   kommen	   kann:	   	   d i e 	   H e r a u f k u n f t 	   d e s 	  

N i h i l i s m u s . 	   Diese	   Geschichte	   kann	   jetzt	   schon	   erzählt	   werden:	   denn	   die	  

Nothwendigkeit	  selbst	   ist	  hier	  am	  Werke.	  Diese	  Zukunft	  redet	  schon	  in	  hundert	  Zeichen,	  

dieses	   Schicksal	   kündigt	   überall	   sich	   an;	   für	   diese	   Musik	   der	   Zukunft	   sind	   alle	   Ohren	  

bereits	  gespitzt.	  Unsere	  ganze	  europäische	  Cultur	  bewegt	  sich	  seit	  langem	  schon	  mit	  einer	  

Tortur	  der	  Spannung,	  die	  von	  Jahrzehnt	  zu	  Jahrzehnt	  wächst,	  wie	  auf	  eine	  Katastrophe	  los:	  

unruhig,	   gewaltsam,	   überstürzt:	   wie	   ein	   Strom,	   der	   	   a n s 	   E n d e 	   will,	   der	   sich	   nicht	  

mehr	  besinnt,	  der	  Furcht	  davor	  hat,	  sich	  zu	  besinnen.	  

-‐	   Der	   hier	   das	   Wort	   nimmt,	   hat	   umgekehrt	   Nichts	   bisher	   gethan	   	   als	   	   s i c h 	   z u 	  

b e s i n n e n : 	   als	   ein	   Philosoph	   und	   Einsiedler	   aus	   Instinkt,	   der	   seinen	   Vortheil	   im	  

Abseits,	   im	   Außerhalb,	   in	   der	   Geduld,	   in	   der	   Verzögerung,	   in	   der	   Zurückgebliebenheit	  

fand;	  als	  ein	  Wage-‐	  und	  –Versucher-‐Geist,	  der	  sich	  schon	   in	   jedes	  Labyrinth	  der	  Zukunft	  

einmal	   verirrt	   hat;	   als	   ein	   Wahrsagevogel-‐Geist,	   der	   	   z u r ü c k b l i c k t , 	   wenn	   er	  

erzählt,	   was	   kommen	   wird;	   als	   der	   erste	   vollkommene	   Nihilist	   Europas,	   der	   aber	   den	  

Nihilismus	  selbst	  schon	  in	  sich	  zu	  Ende	  gelebt	  hat,	  	  -‐	  der	  ihn	  hinter	  sich,	  unter	  sich,	  außer	  

sich	  hat	  .	  .	  .	  “953	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
951	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  189	  
952	  KSA	  9,	  NF,	  p.	  153	  
953	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  189,	  190	  
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Lassen	  wir	  hier	   für	  einen	  Augenblick	  die	  Form	  des	  Dargebrachten	  zum	   Inhalt	  werden:	  

Der	   Macht	   dessen,	   was	   hier	   erzählt	   wird,	   nämlich	   die	   seinsmäßige	   Bewegung	   des	  

Abendlands	   mit	   ihrem	   ungewissen	   Ausgang	   –	   die	   Bildwelt	   lässt	   sich	   für	   die	  

nachgeborenen	  Generationen	  decodieren	  und	  umweltlich	  wahrnehmen	  –	  korreliert	  hier	  

gleichenteils	  auf	  eindrucksvolle	  Weise	  die	  Macht	  desjenen,	  der	  sie	  erzählt:	  Eine	  solche	  

Nachricht,	   eine	   solche	   Prognose	   und	   Diagnose	   des	   Künftigen	   muss	   in	   voller	  

thymotischer	   Präsenz	   verkündet	   werden,	   aus	   den	   stolzen	   Zuständen	   des	   vornehmen	  

Ausnahmemenschen	  heraus,	  der	  weiß,	  dass	  das,	  was	  sich	   ihm	  zeigt,	   ins	  Weltgeschehen	  

eingeschrieben	  wird,	  der	  diese	  Welt	  bereits	  in	  sich	  trägt.	  Der	  selber	  die	  Philosophie	  und	  

ihr	  Besinnen	  radikal	  ernst	  nimmt	  und	  bis	  an	   ihr	  Äußerstes	  geht,	  der	  die	   Immersion	   in	  

den	   Nihilismus	   gewagt	   und	   sich	   selber	   zum	   Experiment	   gemacht	   hat.	   Dies,	   um	  

herauszufinden,	  ob	  überhaupt	  und	  wie	  es	  gelingen	  könne,	  ihn	  zu	  überwinden.	  Wenn	  er	  

als	   „Wahrsagevogel-‐Geist“	   jedes	   „Labyrinth	  der	   Zukunft“	   schon	   einmal	   besucht	   hat,	   so	  

hat	   ihn	   des	   Vogels	   Instinkt,	   sein	   zweites	   Vogels-‐Gesicht 954 	  in	   dieser	   zunächst	  

dystopischen	   Zukunftsschau	   geleitet;	   es	   macht	   Sinn,	   ihn	   gerade	   auch	   in	   dieser	  

divinatorischen	  Gebärde,	  wie	  sie	  viele	  nicht-‐westliche	  Kulturen	  noch	  pflegen,	  die	  bei	  ihm	  

jedoch	   intellektuell	   nachvollzogen	   wird,	   in	   dem	   er	   die	   Zeichen	   zu	   deuten	   und	  

hochzurechnen	   weiß,	   ernst	   zu	   nehmen.	   Die	   exzeptionelle	   Stellung,	   die	   Nietzsche	  

zukommt,	   speist	   sich	   sowohl	   aus	   der	   Redlichkeit,	   Tapferkeit,	   Sinnlichkeit	   und	  

Instinktsicherheit	  seiner	  Erkenntnisakte,	  als	  auch	  aus	  seiner	  Methexis	  an	  einem	  Wissen,	  

das	  sich	  ihm	  seit	  der	  Kindheit	  zuträgt,	  das	  nicht	  an	  die	  Ordnung	  der	  Zeit	  gebunden	  ist.	  

Damit	  ist	  man	  freilich	  nicht	  Teil	  des	  wissenschaftlichen	  Regelwerks	  und	  Establishments	  

–	  und	  doch	  entdeckt	  sich	  gerade	  mit	  Nietzsche	  nichts	  weniger	  als	  unser	  gegenwärtiges	  

Geschick,	   hier	   waltet	   die	   Philosophie	   als	   Königsdisziplin:	   Mit	   einem	   Philosophen	   und	  

Einsiedler	  aus	  Instinkt.	  	  

	  

Seine	   Reden	   über	   den	  Nihilismus	   gestaltet	   Nietzsche	   als	   Teile	   der	   Vorrede	   zu	   seinem	  

geplanten	   „Zukunfts-‐Evangelium“:	   „ D e r 	   W i l l e 	   z u r 	   M a c h t . 	   Versuch	   einer	  

Umwerthung	   aller	   Werthe“,	   mit	   dem	   „in	   irgend	   einer	   Zukunft“	   einmal	   eine	  	  

„ G e g e n b e w e g u n g “ 	  den	  „vollkommenen	  Nihilismus	  ablösen	  wird“,	  welchen	  diese	  

Bewegung	   jedoch	  voraussetzt,	   zumal	   sie	   „ a u f 	   i h n 	  und	   	  a u s 	   i h m “ folgt.955	  	  Diese	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
954	  vgl.	  in	  Kap.	  II.4.3	  den	  Hinweis	  auf	  das	  zweite	  Gesicht	  in	  Ecce	  Homo	  
955	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  190	  
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Frohbotschaft	  ist	  angedacht	  für	  jene	  Zeiten,	  da	  die	  alten	  Wert-‐Ordnungen	  der	  Entropie	  

zum	  Opfer	   fallen,	  wo	   keinem	  Wert,	   keiner	  Wahrheit	  mehr	  Glauben	   geschenkt	  werden	  

kann,	  wo	  aus	  der	  tabula	  rasa	  heraus	  neue	  Ordnungsstrukturen,	  neue	  Verbindlichkeiten,	  

ein	   neues	  Wertedesign	   hervorgehen	  werden.	   Hier	   seine	   Künstlerhand	   anzulegen,	   und	  

einen	  Masterplan	   für	  die	  Umwertung	  und	  das	  Design	  des	  Künftigen	  zu	  entwerfen,	  der	  

die	   Kraft	   im	   Menschen	   mobilisieren	   soll	   um	   der	   Krise	   aktiv	   zu	   begegnen,	   darin	   liegt	  

Nietzsches	  Bestreben.	  	  

Ich	   beschreibe,	   was	   kommt:	   die	   Heraufkunft	   des	   Nihilismus.	   Ich	   kann	   hier	  

beschreiben,	  weil	  hier	  etwas	  Nothwendiges	  sich	  begiebt	  –	  die	  Zeichen	  davon	  sind	  überall,	  

die	   	  A u g e n 	  nur	   für	  diese	  Zeichen	   fehlen	  noch.	   Ich	   lobe,	   ich	   tadle	  hier	  nicht,	   	  d a ß 	   er	  

kommt:	   ich	   glaube,	   es	   giebt	   eine	   der	   größten	   	   K r i s e n , 	   einen	   Augenblick	   der	  	  

a l l e r t i e f s t e n 	  Selbstbesinnung	  des	  Menschen:	  ob	  der	  Mensch	  sich	  davon	  erholt,	  ob	  

er	  Herr	  wird	  über	  diese	  Krise,	  das	  ist	  eine	  Frage	  seiner	  Kraft:	  	  es	  ist	  	  m ö g l i c h . . . 	  

der	  moderne	  Mensch	   glaubt	   versuchsweise	   bald	   an	   diesen,	   bald	   an	   jenen	   	  W e r t h 	  

und	   läßt	   ihn	   dann	   fallen:	   der	   Kreis	   der	   überlebten	   und	   fallengelassenen	   Werthe	   wird	  

immer	   voller;	   die	   	   L e e r e 	  und	   	  A r m u t 	   a n 	   W e r t h e n 	  kommt	   immer	  mehr	   zum	  

Gefühl;	  die	  Bewegung	  ist	  unaufhaltsam	  –	  obwohl	  im	  großen	  Stil	  die	  Verzögerung	  versucht	  

ist	  –	  

Endlich	  wagt	  er	  eine	  Kritik	  der	  Werthe	  überhaupt;	  er	  	  e r k e n n t 	  deren	  Herkunft;	  er	  

erkennt	   genug,	   um	   an	   keinen	  Werth	  mehr	   zu	   glauben;	   das	   	   P a t h o s 	   ist	   da,	   der	   neue	  

Schauder	  .	  .	  .	  

Was	  ich	  erzähle,	  ist	  die	  Geschichte	  der	  nächsten	  zwei	  Jahrhunderte	  .	  .	  .956	  

In	  höchstem	  rhetorischen	  Stil	  wird	  hier	  die	  Brisanz	  seiner	  Einsicht	  in	  die	  Notwendigkeit	  

und	   mithin	   in	   das	   künftige	   Geschehen	   in	   Vorstellung	   und	   Wahrnehmung	   gebracht:	  

Seinem	   kontuitiven	   Blick	   über	   die	   Zeiten	   hinweg	   offenbart	   sich	   das	   umgreifende	  

Verfallssyndrom	   -‐	   das	   Vermeiden	   des	   Besinnens,	   die	   Furcht	   vor	   dem	   Besinnen,	   die	  

Auslagerung	   des	   Menschen	   an	   herdengesteuerte	   Ersatzwerte	   unterschiedlichster	  

Spielart;	  dieser	  Strom,	  der	  immer	  mächtiger	  wird,	  triftet	  zunächst	  kaum	  merklich	  doch	  

immer	   mehr	   an	   Fahrt	   und	   Momentum	   gewinnend	   in	   eine	   downward	   spiral,	   die	   den	  

Schwindel	   und	  die	  Berauschung	   erhöht,	   bis	   endlich	   jener	   tiefste	  Punkt	   erreicht	   ist,	   an	  

dem	  alles	  zu	  nichts	  wird,	  jedoch	  gleichzeitig	  auch	  alles	  durchschaut	  werden	  kann.	  Es	  ist	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
956	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  56,	  57	  



	   V . 	   D E R 	   I N S T I N K T 	   D E S 	   N A T U R A L 	   B O R N 	   C R E A T O R S 	   	   	  

	  

	   	   261	  

jener	   Punkt,	   der	   herausfordert,	   aus	   eigener	   Kraft	   durch	   ihn	   durch	   zu	   tauchen	   in	   den	  

Neubeginn,	   den	   es	   erst	   zu	   formieren	   und	   zu	   ordnen	   gilt	   oder:	   entkräftet	   vom	   Strudel	  

absorbiert	   zu	   werden	   –	   wie	   es,	   in	   Umschau	   in	   unserer	   Gegenwart,	   im	   Wesen	   der	  

transhumanistischen	  Techniken,	  der	  digitalen	  Kontrolle	  und	  Einflussnahme	  sowie	  dem	  

obersten	  Ordnungsprinzip,	  des	  God	  Money,	  liegt.	  	  

	  

Bereits	   in	   Jenseits	  von	  Gut	  und	  Böse	   zeichnet	  Nietzsche	  einen	  solchen	  Wendepunkt	  der	  

Geschichte	   vor.	   Er	   sieht	   „oft	   in	   einander	   verwickelt	   und	   verstrickt	   ein	   herrliches	  

vielfaches	   urwaldhaftes	   Heraufwachsen	   und	   Emporstreben,	   eine	   Art	   	   t r o p i s c h e s 	  

Tempo	  im	  Wetteifer	  des	  Wachsthums	  und	  ein	  ungeheures	  Zugrundegehen	  und	  Sich-‐zu-‐

Grunde-‐Richten,	   Dank	   den	   wild	   gegeneinander	   gewendeten,	   gleichsam	   explodirenden	  

Egoismen,	  welche	   „um	  Sonne	  und	  Licht“	  mit	   einander	   ringen	  und	  keine	  Grenze,	   keine	  

Zügelung,	  keine	  Schonung	  mehr	  aus	  der	  bisherigen	  Moral	  zu	  entnehmen	  wissen.“957	  Für	  

Nietzsche	   ist	   es	   die	   alte,	   überlebte	   Moral	   selbst,	   die	   darauf	   abzielte,	   dass	   dieser	  

„gefährliche	   und	   unheimliche	   Punkt“	   erreicht	  werde:	   „das	   „Individuum“	   steht	   nun	   da,	  

genöthigt	   zu	   einer	   eigenen	   Gesetzgebung,	   zu	   eigenen	   Künsten	   und	   Listen	   der	   Selbst-‐

Erhaltung,	  Selbst-‐Erhöhung,	  Selbst-‐Erlösung.	  Lauter	  neue	  Wozu’s,	   lauter	  neue	  Womit’s,	  

keine	  gemeinsamen	  Formeln	  mehr,	  Missverständniss	  und	  Missachtung	  mit	  einander	  im	  

Bunde,	   der	  Verfall,	   Verderb	  und	  die	  höchsten	  Begierden	   schauerlich	   verknotet,	   [..]	   ein	  

verhängnisvolles	   Zugleich	   von	  Frühling	  und	  Herbst,	   voll	   neuer	  Reize	  und	   Schleier,	   die	  

der	   jungen,	   noch	   unausgeschöpften,	   noch	   unermüdeten	  Verderbniss	   zu	   eigen	   sind.“958	  

Diese	  reich	  bebilderte	  Variante	  der	  Beschreibung	  der	  Abwärtsspirale	  dient	  dazu,	  um	  die	  

fernen	   Nachgeborenen	   anzusprechen,	   um	   ihnen	   zu	   Gefühl	   zu	   bringen,	   was	   gern	  

ausgeblendet	   wird.	   Nietzsche	   geht	   hier	   noch	   weiter:	   „Wieder	   ist	   die	   Gefahr	   da,	   die	  

Mutter	  der	  Moral,	  die	  grosse	  Gefahr,	  dies	  Mal	   in’s	   Individuum	  verlegt,	   in	  den	  Nächsten	  

und	   Freund,	   auf	   die	   Gasse,	   in´s	   eigne	   Kind,	   in´s	   eigne	   Herz,	   in	   alles	   Eigenste	   und	  

Geheimste	  von	  Wunsch	  und	  Wille:	  was	  werden	  jetzt	  die	  Moral-‐Philosophen	  zu	  predigen	  

haben,	   die	   um	   diese	   Zeit	   heraufkommen?“959	  Welcher	   Moralphilosoph	   würde	   es	   in	  

dieser	   Zeit	   überhaupt	   noch	   damit	   aufnehmen,	   über	   neue	   Ordnungen,	   Werte,	  

Ausrichtungen	   laut	   nachzudenken,	   zumal	   er	   unter	   dem	   Institutions-‐	   und	  

Publikationsdruck	   vornehmlich	   zu	   fachspezifischen	   Briefen	   inter	   pares	   genötigt	   wird?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
957	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  216	  
958	  ebd.	  
959	  ebd.	  
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„Die	  Gesellschaft	  ist	  die	  Summe	  ihrer	  Wettbewerbe“	  lautet	  Peter	  Sloterdijks	  Diagnose	  der	  

Moderne,	   in	   der	   sich	   die	   Evangelien	   ändern.960	  In	   diesen	   Wettkampf	   hatte	   vor	   ihm	  

bereits	  Nietzsches	  Heraklit	  eingesehen,	  der	  die	  eristische	  Dynamik	  in	  allen	  Subsystemen	  

des	  Kosmischen	  wahrnahm,	  der	  die	  Systeme,	  Qualitäten	  und	  Ebenen	  selbst	  miteinander	  

im	   Kampfe	   sah,	   und	   auszurufen	   wagte:	   „der	   Streit	   des	   Vielen	   selbst	   ist	   die	   eine	  

Gerechtigkeit!“	  und	  folglich	  zur	  zentralen	  Einsicht	  gelangte:	  „Und	  überhaupt:	  das	  Eine	  ist	  

das	  Viele.“961	  Die	  wesentliche	  Frage	  mag	  sich	  also	  darin	  stellen,	  wie	  diesem	  Wettbewerb	  

eine	   evolutive	   oder	   co-‐evolutive	   Dimension	   zurückgegeben	   werden	   kann,	   und	   eine	  

Gegenbewegung	   zur	   Abwärtsspirale	   erzeugt	   werden	   kann,	   die	   zudem	   imstande	   ist,	  

fruchtbare	   Turbulenzen	   und	   anziehende	   strange	   attractors	   zu	   generieren.	   Wer	  

allerdings	   das	  Gefährliche	   zu	   seinem	  Sport	  macht	  weiß	   -‐	  wie	   zuvor	   in	   jenem	  Bild	   der	  

nihilistischen	  Bewegung	  angedeutet	  -‐	  dass	  es	  die	  devolutive	  Vortex	  zu	  untertauchen	  gilt,	  

um	   wieder	   gesund	   an	   die	   Oberfläche	   zu	   kommen.	   Alle	   Verzögerungen	   der	   Krise	   und	  

Partialmaßnahmen	  rauben	  Energie	  und	  führen	  letztlich	  in	  den	  Untergang.	  So	  auch	  jenes	  

Predigen,	  das	  Nietzsche	  für	  die	  um	  diese	  Zeit	  heraufkommenden	  Moralphilosophen,	  die	  

beobachten,	  „dass	  es	  schnell	  zum	  Ende	  geht,	  dass	  Alles	  um	  sie	  verdirbt	  und	  verderben	  

macht,	   dass	   Nichts	   bis	   übermorgen	   steht“	   voraussieht:	   das	   Predigen	   der	  

Mittelmäßigkeit;	  wenn	  diese	  den	  Mittelmäßigen	  als	  den	  Menschen	  der	  Zukunft	  ansetzen,	  

so	   wird	   man	   „Noth	   haben,	   d i e 	   I r o n i e 	   z u 	   v e r b e r g e n ! – “ 962 	  Tatsächlich	  

kommunizieren	   Philosophen	   kaum	   mehr	   direkt	   mit	   Menschen	   außerhalb	   der	  

inklinierten	   Kreise,	   was	   durchaus	   daran	   liegen	   mag,	   dass	   es	   nicht	   mehr	   leicht	   ist,	  

überhaupt	  mit	  der	  Menge	  der	  letzten	  Menschen	  zu	  reden.	  Zudem	  winken	  die	  Medien	  die	  

Philosophen	   von	   der	   Prime	   Time	   sowie	   den	   Kanälen	   mit	   hoher	   Quote	   weg.	  

Wohlweislich?	  	  Zarathustra	  hatte	  sich	  bereits	  eine	  Abfuhr	  bei	  den	  vorletzten	  Menschen	  –

den	  Ahnen	  der	   letzten	  Menschen	   -‐	   eingeholt,	   als	   er	   ihnen	  vom	  Übermenschen	   sprach;	  

erst	  als	  er	  ihnen	  von	  dem	  ihm	  Verächtlichsten	  spricht,	  dem	  letzten	  Menschen,	  und	  jenen	  

Attributen,	   mit	   denen	   dieser	   aufwarten	   kann	   -‐	   der	   Convenience,	   dem	   Delirium,	   dem	  

vorgefertigten	   Lifestyle	   und	   den	   Unterhaltungen,	   die	   vom	   Anspruch	   ablenken	   und	  

wegführen,	  selber	  einen	  Stern	  zu	  gebären	   -‐	   reagieren	  sie	   interessiert,	  erwählen	  diesen	  

letzten	   Menschen	   als	   ihren	   Fokus,	   ihr	   Begehren,	   ihre	   Anbindung	   an	   die	   Zukunft.	  

Sloterdijk	  sieht	  in	  Zarathustras	  Auftritt	  und	  seiner	  Proklamation	  des	  Übermenschen	  jene	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
960	  Sloterdijk,	  Peter	  (2014):	  Der	  ästhetische	  Imperativ.	  Schriften	  zur	  Kunst,	  p.	  400	  
961	  KSA	  1,	  PHG,	  p.	  827	  
962	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  216,	  217	  
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„Vertikalspannung“	   initiiert,	   die	   mit	   der	   Überforderung	   des	   Menschen	   einhergeht,	   in	  

dem	  Nietzsche	  sein	  Werk	  Ein	  Buch	  für	  Alle	  und	  Keinen	  nennt.	  963	  Auch	  wenn	  Zarathustras	  

Anbindung	   an	   oben	   außer	   Frage	   stehen	   mag	   –	   dazu	   dienen	   ihm	   alle	   Gebärden	   des	  

Propheten,	  sein	  mystischer	  Instinkt	  und	  seine	  Replik	  auf	  den	  persischen	  Vorfahren,	  der	  

Gut	  und	  Böse	  in	  die	  Welt	  brachte,	  so	  geht	  von	  ihm	  als	  dem	  neuen	  Propheten	  desgleichen	  

eine	  Horizontalspannung	  aus,	  die	  zusammen	  mit	  der	  vertikalen	  und	  der	  Zeitachse	  jenen	  

Raum	  aufmacht,	   in	  dem	  sich	  der	  Pfeil	  der	  Sehnsucht	   abschießen	   lässt.	   Zarathustra	  will	  

wesentlich	   einen	   neuen	   Menschen	   der	   Zukunft,	   den	   Übermenschen,	   der	   sich	   beide	  

Achsen	   offenhält	   und	   in	   der	   Dimension,	   die	   sie	   aufspannen,	   kreativ	   und	   gleichzeitig	  

vollkommen	  –	  mit	   gesunden	   Instinkten	   -‐	   zu	  handeln	   vermag.	  Was	   Sloterdijk	  nun	   sehr	  

zutreffend	   der	   Zarathustra-‐Szenerie	   am	   Marktplatz	   unterlegt	   ist	   jene	   enigmatische	  

Stimme,	   „die	   Rilke	   im	   Louvre	   zu	   sich	   sprechen	   hörte“–	   und	   die	   Sloterdijk	   in	   seinem	  

„absoluten	  Imperativ“	  fatumsmäßig	  scharf	  macht:	  „Du	  mußt	  dein	  Leben	  ändern!“964	  Als	  

„einzige	   Autorität“,	   die	   dies	   „heute	   sagen	   darf“	   nennt	   Sloterdijk	   „die	   globale	   Krise“,	  

zumal	   sie	   sich	   „auf	   etwas	  Unvorstellbares	  beruft,	   vom	  dem	  sie	  der	  Vorschein	   ist	   –	  die	  

globale	  Katastrophe“,	  die	  wiederum	  im	  Sinne	  transzendenter	  Mächte	  „verhüllt“	  bleibt.965	  

Muss	   aber	   nicht	   auch	   gerade	   die	   Krise	   das	   Mittelmaß	   gegenüber	   der	   überall	  

aufkeimenden	  Hybris	   an	  Ausbeutung,	   auch	  Selbstausbeutung	  predigen?	  Sloterdijk	  und	  

andere	   Sprachrohre	   der	   Krise	   haben	   es	   keineswegs	   leichter	   als	   Zarathustra	   am	  

Marktplatz:	   Die	   im	   „Realitätston	   vorgebrachten	   Hinweise“	   werden	   rezipiert	   wie	   ein	  

„dokumentarisches	   Horror-‐Genre“,	   dessen	   Intellektuelle	   „ihrem	   Ruf	   als	   detached	  

cosmopolitan	   spectators“	   gerecht	   werden,	   in	   dem	   sie	   „die	   ernstesten	   Warnungen	   als	  

diskursives	   Genre	   dekonstruieren“,	   sodass	   die	   Überzeugung	   bleibt	   „mit	   dem	  

Ernstnehmen	   könne	  man	   sich	   Zeit	   lassen“.966	  Er	   selbst	   setzt	   zu	   einer	   Umwertung	   des	  

Feindbildes	   an,	   in	   dem	   bislang	   einander	   Fremde	   gegeneinander	   kämpften	   und	   ihre	  

Immunfunktionen	   gegenseitig	   schwächten	   hin	   zu	   einem	   neuen	   Design	   der	  

Immunsysteme,	  das	  auf	  Solidarität	  und	  „Ko-‐Immunitätsstrukuren“	  beruht	  und	  so	  einem	  

neuen	   zu	   Bekämpfenden	   gegenübertritt:	   „Die	   Geschichte	   des	   zu	   klein	   verstandenen	  

Eigenen	  und	  des	  zu	  schlecht	  behandelten	  Fremden	  erreicht	  ihr	  Ende	  in	  dem	  Moment,	  in	  

dem	   eine	   globale	   Ko-‐Immunitätsstruktur	   unter	   respektvoller	   Einbeziehung	   der	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
963	  Sloterdijk,	  Peter	  (2016):	  Du	  mußt	  dein	  Leben	  ändern,	  p.	  700	  
964	  ebd.,	  p.	  699	  
965	  ebd.,	  p.	  701,	  702	  
966	  ebd.,	  p.	  705	  
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Einzelkulturen,	   der	   Partikularinteressen	   und	   der	   lokalen	   Solidaritäten	   entsteht.“967	  

Diese	   läuft	   darauf	   hinaus,	   dass	   mit	   „kooperativer	   Logik“	   und	   einem	   „globalen	  

Immundesign“	  die	  „von	  Netzwerken	  überspannte	  und	  von	  Schäumen	  überbaute	  Erde	  als	  

das	   Eigene	   und	   der	   bisher	   dominierende	   ausbeuterische	   Exzess	   als	   das	   Fremde	  

konzipiert	   werden.“968	  Sloterdijks	   Versuch	   einer	   Umwertung	   beruht	   mithin	   auf	   einer	  

Umfunktionierung	  der	  Abstoßungsreaktion	  aufgrund	  der	  Neudefinition	  dessen,	  was	  als	  

das	   Eigene	   und	   was	   als	   Feind	   betrachtet	   wird.	   Jegliches	   Wer	   unterliegt	   hier	   einer	  

solidarischen	   Verpartnerung	   resp.	   Ko-‐Immunitätsstruktur,	   um	   gegen	   das	   Fremde	   und	  

Feindliche,	   also:	   die	   Ausbeutung	   des	   Planeten,	   die	   abwehrende	   Immunreaktion	  

einzuleiten.	   Bleibt	   also	   zu	   fragen,	   wieweit	   sich	   dies	   in	   das	   gegenwärtige	   globale	  

Geschehen	   einschreiben	   lässt:	   Dass	   allein	   die	   von	   Netzwerken	   umspannte	  Welt	   einer	  

ungeheuren	  Masse	  an	  Coltanerz	  und	  seltenen	  Erden	  bedarf,	  oft	  abgebaut	  mit	  Mitteln	  der	  

Kinderarbeit 969 ,	   ohne	   Schutz	   und	   mit	   bloßen	   Händen	   sowie	   unter	   drastischen	  

Umwelteingriffen,	   und	   auf	   der	   anderen	   Seite,	   dass	   das	  Vermögen	   von	  Bill	   Gates	   allein	  

von	   2016	   auf	   2017	   um	   11	   Milliarden	   USD	   auf	   nunmehr	   86	   Milliarden	   gestiegen	   ist,	  

dasjene	   von	   Amazon	   Chef	   Steve	   Bezos	   gar	   um	   27,6	   Milliarden	   auf	   nunmehr	   72,8	  

Milliarden	  USD	  samt	  der	  Erzeugung	  globaler	  Abhängigkeiten	  von	  ihren	  Produkten	  und	  

Verkäufen,	   mag	   doch	   eine	   erhebliche	   praktische	   Herausforderung	   an	   Solidarität	   und	  

Ausbeutungsabwehr	   darstellen.970	  Ebenso	   die	   611	   Milliarden	   USD	   allein	   für	   das	   US	  

Verteidigungsbudget	   im	   Jahr	  2016,971	  dessen	  diametrale	  Umprägung	  auf	  das	  Feindbild	  

„Ausbeutungsexzess“	   bei	   Erfolg	   die	   Erde	   tatsächlich	   aufatmen	   und	   ihr	   terrestrisches	  

Immunsystem	   regenerieren	   ließe.	   Wie	   eine	   Umprogrammierung	   der	   Immunsysteme	  

resp.	   des	   Wertefelds	   in	   Angriff	   genommen	   und	   geleistet	   werden	   könne,	   sodass	   den	  

Agenten	   des	   Verfalls,	   der	   lebensfeindlichen	   Ressourcenentnahme	   sowie	   der	  

fremdgelenkten	   Feindbilder	   die	   Nahrung	   und	   Aufmerksamkeit	   entzogen	   wird,	   zumal,	  

wie	  weiter	  vorn	  mit	  Rainer	  Mausfeld	  dargelegt,	  Soft	  Power	  Techniken	  das	  Wachstum	  und	  

die	   Ausbreitung	   eines	   ganz	   gegenläufigen	   Typus	   zu	   einem	   wachen,	   gesunden	   Wesen	  

befördern,	  das	  müsste	  –	  muss	   -‐	  die	  eigentliche	  Fragestellung	  des	  Philosophen	  unserer	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
967	  ebd.,	  p.	  713	  
968	  ebd.	  
969 	  Zeit	   online,	   19.1.2016,	   http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-‐01/amnesty-‐international-‐bericht-‐
smartphones-‐kinderarbeit-‐kongo	  ,	  abgerufen	  am	  6.	  Mai	  2017	  
970 	  Forbes,	   20.3.2017,	   https://www.forbes.com/sites/kerryadolan/2017/03/20/forbes-‐2017-‐
billionaires-‐list-‐meet-‐the-‐richest-‐people-‐on-‐the-‐planet/#10e0bb8162ff	  ,	  abgerufen	  am	  6.	  Mai	  2017	  
971 	  Peter	   G.	   Peterson	   Foundation,	   3.5.2017,	   http://www.pgpf.org/Chart-‐Archive/0053_defense-‐
comparison	  ,	  abgerufen	  am	  6.	  Mai	  2017	  
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Gegenwart	  und	  Zukunft	  sein.	  Es	   ist	  die	  Frage	  nach	  der	  Deprogrammierung	  dekadenter	  

sowie	  der	  Re-‐	  und	  Neu-‐Programmierung	  gesunder	  Instinkte.	  

	  

Bedarf	  es	  der	  Heraufkunft	  eines	  Natural	  Born	  Creators	  aus	  der	  nihilistischen	  Krise	  –	  als	  

Typus,	   der	   das	   Feuer	   für	   diese	   Aufgabe	   in	   sich	   trägt?	   Wenn	   Nietzsche	   auf	   die	  

Heraufkommenden	   der	   nächsten	   zwei	   Jahrhunderte	   sieht,	   so	   zeigen	   sich	   bei	   den	  

potentiellen	  Mitspielern	   jeglichen	   Vorhabens	   der	   Umwertung	   durchaus	   erschwerende	  

Merkmale:	   „Gesammt-‐Anblick	   des	   zukünftigen	   Europäers:	   derselbe	   als	   das	  

intelligenteste	  Sklaventhier,	  sehr	  arbeitsam,	  im	  Grunde	  sehr	  bescheiden,	  bis	  zum	  Excess	  

neugierig,	   vielfach,	   verzärtelt,	   willensschwach	   –	   ein	   kosmopolitisches	   Affekt-‐	   und	  

Intelligenzen-‐Chaos.	  Wie	  möchte	  sich	  aus	   ihm	  eine	   	  s t ä r k e r e 	  Art	  herausheben?“972	  

Nietzsche,	   der	   allen	   Imperativen	   gegenüber	   Handschuhe	   anzieht,	   wird	   auch	   mit	   dem	  

absoluten	   Imperativ	   eines	   „Du	   sollst	   dein	   Leben	   ändern“	   auf	   Distanz	   bleiben,	   selbst	  

wenn	  ihn	  „die	  Krise“	  ausspricht	  und	  selbst	  wenn	  er	  den	  Vorzug	  besitzt,	  durch	  sein	  „du	  

sollst“	  mit	  den	   Kamelen973	  sprechen	   zu	   können.	   Dem	   Empfänger	   des	   Imperativs,	   dem	  

Menschen	  der	  Masse,	  fehlt	  es	  an	  Gestaltungswillen.	  Nietzsche	  ist	  hier	  ungleich	  radikaler:	  

„Um	  sich	  aus	  jenem	  Chaos	  zu	  dieser	  	  G e s t a l t u n g 	  emporzukämpfen	  –	  dazu	  bedarf	  es	  

einer	  Nöthigung:	  man	  muß	  die	  Wahl	  haben,	  entweder	  zu	  Grunde	  zu	  gehn	  	  oder	  	  s i c h 	  

d u r c h z u s e t z e n . “ 974	  Der	   Appell	   an	   die	   freie	   Wahl	   mit	   der	   Evolutions-‐Option	  

Untergang	  versus	  Durchsetzungskraft	  stellt	  die	  brisantere	  und	  vordringlichere	  Variante	  

dar.	   Der	   Agent	   des	   Umbruchs	   steht	   dabei	   in	   dem	   Geschick,	   noch	  mehr	   aufzubringen,	  

indem	  er	  sich	  von	  seiner	  Natur	  aus	  als	  Schaffenden,	  als	  Natural	  Born	  Creator	  versteht,	  

der	  seinen	  Seelenbrennstoff	  für	  das	  Design	  des	  Künftigen	  mobilisiert:	  Er	  will	  das	  „Wozu“	  

der	  Durchsetzungskraft	  definieren,	  die	  Sehnsucht	  darauf	  ausrichten	  und	  damit	  die	  Neu-‐

Programmierung	  der	  Instinkte	  ins	  Lebensförderliche	  starten	  –	  um	  eine	  advanced	  version	  

seiner	   selbst	   zu	   werden;	   im	   allerglücklichsten	   Fall	   sogar	   innerhalb	   einer	   advanced	  

culture	  –	  oder	  einer	  advanced	  civilisation	  	  mit	  einer	  übermenschlichen	  Ordnung.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
972	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  17	  
973	  vgl.	  „Von	  den	  drei	  Verwandlungen“,	  KSA	  4,	  p.	  29	  -‐	  31	  	  
974	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  18	  	  (Hervorhebung	  durch	  Nietzsche)	  
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V.4 The	  Dawn	  Of	  Transhumanism	  and	  Posthumanism?	  

„Jetzt	  passiert	  etwas,	  was	  die	  Menschheitsgeschichte	  komplett	  revolutionieren	  wird.	  All	  

das,	   was	   gemeinhin	   mit	   Intelligenz	   assoziiert	   wird,	   wird	   von	   künstlichen	   neuronalen	  

Netzwerken	   und	   ähnlichen	   Systemen	   erledigt	   werden.	   Das	   stellt	   den	   Menschen	   als	  

Krone	  der	  Schöpfung	   in	  Frage.	  Es	  sieht	  ein	  wenig	  so	  aus,	  als	  würden	  die	   Jahrtausende	  

der	   vom	  Menschen	   dominierten	   Zivilisationsgeschichte	   demnächst	   enden.	   Zu	   unseren	  

Lebzeiten.	  Kann	  es	  ein	  größeres	  Thema	  geben	  als	  das?“975	  –	  Wer	  hier	  von	  der	  Ablöse	  des	  

Menschen	   spricht,	   ist	   einer	   der	   führenden	   Forscher	   künstlich	   neuronaler	   Netzwerke,	  

Jürgen	  Schmidhuber.	  Er	  legt	  es	  darauf	  an,	  zunächst	  künstliche	  Intelligenz	  auf	  dem	  Niveau	  

des	  Menschen	   zu	   schaffen,	   bald	   jedoch	   darüber	   hinaus.	  Ray	  Kurzweil,	   Mitgründer	   der	  

Singularity	   University,	   einem	   Think	   Tank	   im	   Silicon	   Valley,	   welcher	   AI,	   Gen-‐	   und	  

Nanotechniken	   samt	   elitären	   weltweit	   operierenden	   Business-‐	   und	   Marketing-‐

Strategien	  zusammenführt,	   zudem	  Director	  of	  Engineering	  bei	  Google,	   gibt	   für	  dasselbe	  

Ziel	  Daten	  bekannt:	   2029	  werden	  Computer	   „human	   level	   intelligence“	  besitzen,	   2045	  

sei	   die	   Singularität	   erreicht,	   in	  der	  Maschinen	  Superintelligenz	   aufweisen	  werden	  und	  

sich	   selber	   bauen,	   vervielfältigen	   und	   weiter	   optimieren	   können,	   mithin	   sich	   aus	   der	  

Abhängigkeit	   vom	   Menschen	   befreien;	   bereits	   für	   2030	   sei	   die	   Verbindung	   von	  

Computern	  mit	  dem	  Neocortex	  geplant	  –	  um	  uns	  zu	  „smarten“	  Cyborgs	  zu	  machen	  und	  

an	  die	  Cloud	  anzuschließen.	  976	  Dies	  alles	  dient	  vordergründig	  dazu,	  um	  unser	  Leben	  zu	  

verbessern	   –	   in	   jedem	   Falle	   das	   monetäre	   der	   AI-‐	   und	   Robotics-‐Gurus	   und	   deren	  

Investoren	  –	   im	  Hintergrund	  vollzieht	  sich	  eine	  ungeheure	  Machtakkumulation	  seitens	  

der	   IT-‐Branche.	   Brain	   Emulation,	   Mind	   uploading	   und	   das	   immer	   weiter	   verfeinerte	  

Neurosprosthetics	  weisen	  den	  Weg	  vom	  genetisch-‐technisch	  optimierten	  Transhumanen	  

zum	   über	   das	   Menschliche	   hinausweisenden	   resp.	   über	   dieses	   hinaus	   seienden	  

Posthumanen.	  Sollte	  sich	  darin	  Nietzsches	  Übermensch	  entdecken	  lassen?	  	  

	  

Doch	  zuvor	  gilt	  es	  zu	  fragen:	  Kann	  angesichts	  einer	  Technik,	  in	  die	  Megainvestoren	  wie	  

Google	  -‐	  auch	  über	  ein	  Geflecht	  von	  Subfirmen,	  darunter	  Calico	  	  -‐	  langfristig	  Summen	  im	  

hohen	  Milliarden-‐USD-‐Bereich	  in	  Human	  Enhancement	  Projekte	  investieren,	  dazu	  auch	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
975	  Jürgen	   Schmidhuber	   im	   Gespräch	  mit	   Kai	   Schlieter,	   in:	   Schlieter,	   Kai	   (2015):	   Die	   Herrschaftsformel.	  
Wie	  künstliche	  Intelligenz	  uns	  berechnet,	  steuert,	  und	  unser	  Leben	  verändert,	  p.	  22	  
976 	  Ray	   Kurzweil	   im	   Gespräch	   mit	   Dom	   Galeon	   &	   Christianna	   Reedy,	   Futurism,	  
https://futurism.com/kurzweil-‐claims-‐that-‐the-‐singularity-‐will-‐happen-‐by-‐2045/	   abgerufen	   am	   8.	   Mai	  
2017	  
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das	  Militär	  als	  Großinvestor	  auftritt,	  die	  Philosophie	  überhaupt	  noch	  einen	  Beitrag	   für	  

die	   Zukunft	   des	  Menschen	   leisten?	   Hat	   ihr	   die	   Technik	   bereits	   die	   Aussicht	   verstellt?	  

„Das	  Wesen	  der	  Technik	  sehe	  ich	  in	  dem,	  was	  ich	  das	  Ge-‐Stell	  nenne,	  ein	  oft	  verlachter	  

und	  vielleicht	  ungeschickter	  Ausdruck.	  Das	  Walten	  des	  Ge-‐Stells	  besagt:	  Der	  Mensch	  ist	  

gestellt,	  beansprucht	  und	  herausgefordert	  von	  einer	  Macht,	  die	   im	  Wesen	  der	  Technik	  

offenbar	   wird	   und	   die	   er	   selbst	   nicht	   beherrscht.	   Zu	   dieser	   Einsicht	   verhelfen:	   mehr	  

verlangt	   das	   Denken	   nicht.	   Die	   Philosophie	   ist	   am	   Ende“977	  stellt	   Martin	   Heidegger	  

bereits	  1966	  lapidar	  fest.	  „Und	  wer	  nimmt	  den	  Platz	  der	  Philosophie	  jetzt	  ein?“978	  fragt	  	  

Rudolph	   Augstein	   in	   jenem	   berühmten	   Spiegel-‐Interview	  weiter,	   nach	   dem	  Heidegger	  

deren	   Auflösung	   in	   die	   Einzelwissenschaften	   festgestellt	   hat.	   „Die	   Kybernetik“,	   so	  

Heidegger	  weitsichtig.979	  Die	  Kybernetik	  als	  neue	  Königsdisziplin	  versteht	  ihre	  Kräfte	  zu	  

bündeln	   und	   exponentiell	   zu	   beschleunigen,	   in	   desiderierten	   Gütern	   auszulagern,	  

während	  die	  Philosophie	  zerfällt	  und	  zurückfällt	  und	  ihren	  Gesamtblick	   für	  das	  Wesen	  

und	   die	   Entwicklung	   des	   Menschen	   und	   seiner	   Welt	   aus	   den	   Augen	   verliert.	   Das	  

Attraktorfeld	   der	   Kybernetik	   mit	   seinen	   inzwischen	   für	   die	   meisten	   unverzichtbaren	  

tools	   und	   gadgets,	   seinen	   Arbeits-‐,	   Wissens-‐,	   Kontroll-‐,	   Organisations-‐	   und	  

Unterhaltungsmaschinerien	  zieht	  auch	  die	  fragmentierte	  Philosophie	  in	  ihren	  Bann.	  Die	  

Kybernetik	   gibt	   vor,	  was	   es	   künftig	   zu	  bedenken	  gilt:	   die	  Amalgamierung	  von	  Mensch	  

und	  Maschine;	   und	   dann:	   den	   prometheischen	   Augenblick,	   von	   dem	   an	   die	   Maschine	  

nicht	   mehr	   auf	   den	   Menschen	   angewiesen	   ist	   und	   sich	   nach	   ihrem	   Belieben	   weiter	  

optimiert	   -‐	  wobei	  offen	  bleibt,	  wie	  sie	  dann	  dem	  Menschen	  gesinnt	  sein	  wird.	  Sie	  wird	  

mächtiger	  sein	  als	  ihr	  Schöpfer.	  

	  

Was	  sich	  hier	  auftut,	  ist	  schlichtweg	  die	  Schaffung	  einer	  ontologischen	  Differenz	  mit	  den	  

Mitteln	   der	   Technik:	   Ein	   neues	   Wesen	   soll	   entstehen,	   mit	   neuem	   Bewusstsein	   oder	  

wenigstens	   einem	   Bewusstseins-‐Analogon,	   mit	   neuen	   Bedingungen	   der	   Entwicklung	  

und	   des	   Überlebens.	   Der	   Transhumane	   ist	   der,	   der	   dieses	   Über-‐Wesen,	   den	  

Posthumanen	   erschafft.	   „Transhumanismus	  bejaht	  den	  Gebrauch	  von	  Techniken,	  um	  die	  

Wahrscheinlichkeit	  der	  Entstehung	  des	  Posthumanen	  zu	  erhöhen“980	  definiert	  dies	  Stefan	  

Lorenz	   Sorgner.	   Für	   den	   Posthumanen	   besteht	   die	   Option,	   dass	   er	   „keine	   biologische	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
977	  Martin	  Heidegger	  im	  Gespräch	  mit	  Rudolph	  Augstein	  in:	  Der	  Spiegel,	  Nr.	  23/1976,	  p.	  209	  -‐	  212	  
978	  ebd.,	  p.	  212	  
979	  ebd.,	  
980	  Sorgner,	  Stefan	  Lorenz	  (2016):	  Transhumanismus.	  „Die	  gefährlichste	  Idee	  der	  Welt“?,	  p.	  71	  
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Entität	  mehr	   ist,	   sondern	   im	  digitalen	   Cyberspace	   existiert.	   In	   diesem	  Fall	   könnte	   der	  

Cyborg	  die	  vielversprechendste	  Möglichkeit	  darstellen,	  den	  Posthumanen	  entstehen	  zu	  

lassen,	  da	  kybernetische	  Organismen	  sowohl	  zur	  organischen	  Welt	  als	  auch	  zum	  Bereich	  

digitaler	   und	   mechanischer	   Technologien	   gehören,	   weshalb	   sie	   ideal	   geeignet	   sein	  

könnten,	   als	   Mittler	   zwischen	   den	   gegenwärtigen	   menschlichen	   Wesen	   und	   den	  

digitalen	  Posthumanen	  der	  Zukunft	  zu	  fungieren.“981	  Die	  Chancen	  hierfür	  sieht	  er	  durch	  

die	  „genetische	  Verbesserung	  durch	  Selektion	  und	  Modifikation“	  ebenso	  gesteigert	  wie	  

durch	   die	   morphologische	   per	   Schönheitschirurgie,	   die	   pharmakologische	   per	  

psychostimulierender	   Medikamente	   und	   die	   Cyborg-‐Verbesserung	   per	   tiefer	  

Hirnstimulation.982	  Als	   Eigenschaften	   für	   posthumane	   Entitäten	   nennt	   Sorger	   optional	  

„1.	   Superintelligenz;	   2.	   ein	   starkes	   Erinnerungsvermögen;	   3.	   eine	   lange	  

Gesundheitsspanne;	   4.	   eine	   starke	   Physiologie	   aufgrund	   von	   körperlicher	   Stärke,	  

Schönheit	   oder	   Gesundheit;	   5.	   Moralität.“983	  Wer	   oder	   was	   letztere	   bestimmen	   soll,	  

bleibt	   hier	   dahingestellt	   –	   sie	   ist	   ohnehin	   lediglich	   als	   Option	   gedacht.	   Wer	   nun	   ein	  

dergestalt	   idealisiertes	   und	  perfektioniertes	  Bild	   vor	   sich	   sieht,	   dem	  wird	  mit	  Sorgner	  

auch	  auffallen,	  dass	  „entscheidende	  Gemeinsamkeiten	  zwischen	  dem	  Posthumanen	  und	  

Nietzsches	   Übermenschen	   auf	   einer	   fundamentalen	   Ebene	   vorhanden	   sind“984,	   wofür	  

Sorgner	   als	   Gewährsmann	   auch	   Habermas	   erwähnt.	   „Mittels	   Techniken	   der	  

Selbstgestaltung	  könne	  es	   sogar	   realisiert	  werden,	  dass	  Menschen	  sich	   in	  Posthumane	  

verwandeln“	  –	  ansonsten	  gelte,	  dass	  der	  Transhumane	  Nietzsches	  Konzept	  der	  höheren	  

Menschen	   entspreche,	   der	   Posthumane	   jenem	   des	   Übermenschen,	   Nietzsche	   schließe	  

„diesbezüglich	   den	   Einsatz	   von	   Technik	   nicht	   aus“;	   mehrmals	   verweist	   Sorgner	   auf	  

Nietzsches	   „naturwissenschaftlichen	   Geist“	   und	  meint,	   dass	   der	   Übermensch	   als	   „Sinn	  

der	  Erde“	  immanent	  zu	  denken	  sei	  –	  nämlich	  in	  der	  Überwindung	  der	  menschlichen	  Art,	  

wobei	   das	   Posthumane	   ein	   „sinnstiftendes	   Konzept“	   sei;	   eine	   „starke	   Form	   des	  

Transhumanismus“	   vertrete	   „eine	   moralische,	   aber	   keine	   gesetzliche	   Pflicht	   zur	  

Verbesserung“	  während	  eine	  „schwache	  Form	  des	  Transhumanismus“	   lediglich	  bejahe,	  

„dass	  Verbesserungstechniken	  bei	  vielen	  Menschen	  die	  Wahrscheinlichkeit	  auf	  ein	  gutes	  

Leben	  erhöhen“	  –	  er	  teile	  diese	  Einschätzung.985	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
981	  ebd.	  
982	  ebd.,	  p.	  72,	  73	  
983	  ebd.,	  p.	  73	  
984	  ebd.,	  p.	  112	  
985	  ebd.,	  p.	  130	  -‐	  139	  
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Nietzsche	   als	   Vordenker	   des	   Trans-‐	   und	   Posthumanismus?	   Als	   Mastermind	   und	  

Possenreißer	   der	   Verbesserungstechniker	   am	   Marktplatz	   für	   bequemere	  

Lebensführung,	   deren	   hintergründiges	   Motiv	   in	   der	   Kapital-‐,	   Kontroll-‐	   und	  

Abhängigkeitsakkumulierung	   liegt?	   Als	   Erfinder	   des	   Glücks	   für	   die	   Erdflöhe,	   die	   alles	  

klein	  machen	  und	  auf	  der	  zu	  klein	  gewordenen	  Erde	  am	  längsten	  leben?986	  Als	  Genetik-‐

Vorreiter,	  der	  dem	  Krankwerden	  und	  Misstrauen-‐haben	  per	  DNA-‐Schere	  zu	  Leibe	  rückt,	  

als	   Pharma-‐Visionär,	   der	   die	   Pillen	   für	   „ein	   wenig	   Gift	   ab	   und	   zu“,	   das	   „angenehme	  	  

Träume	  macht“,	  voraussieht,	  und	  den	  finalen	  Cocktail	  für	  jene,	  die	  der	  Brain	  Emulation	  

entgegensehen? 987 	  Der	   Vordenker	   smarter	   technologischer	   Komfort-‐Lösungen	   für	  

Arbeit,	   Unterhaltung,	   	   Regierung,	   	   monetäre	   Versorgung,	   bei	   denen	   die	   Herde	   per	  

Implant-‐Anschluss	   gleichgeschaltet	   wird? 988 	  Als	   Prophet	   ungeheurer	   Daten-‐	   und	  

Wissensmaschinerien,	   die	   über	   die	  Cloud	  miteinander	   verbunden	   sind,	   an	   die	   sich	   die	  

Cyborgs	   anschließen	   können,	   die	   dann	   klug	   sind	   und	   alles	   wissen,	   und	   keine	   für	   sie	  

generierte	  Wahrheit	  je	  vergessen,	  dazu	  des	  Neuro-‐Enhancements	  für	  das	  „Lüstchen	  für	  

den	   Tag“,	   das	   noch	   klüger	   macht	   und	   der	   Cyber-‐Freuden	   „für	   die	   Nacht“	   und	   des	  

genetischen	   Ausschaltens	   von	   Krankheit?	   Als	   Erfinder	   des	   Glücks,	   das	   im	  

neurochemischen	   Delirium	   in	   die	   Iris	   projizierter	   Cyberrealitäten	   liegt	   und	   „blinzeln“	  

macht?	  989	  

	  

Aus	   diesem	   Immersions-‐Experiment	   in	   den	   Horizont	   des	   Transhumanismus	   und	   des	  

kybernetisch	   geprägten	   Fortschritts	   lässt	   sich	   klar	   in	   Vorstellung	   bringen,	   dass	   jene	  

Machenschaften,	  die	  in	  eine	  völlige	  Abhängigkeit	  vom	  technischen	  Ge-‐Stell	  führen,	  nicht	  

im	  Sinne	  von	  Nietzsches	  Übermenschen	  gedacht	  werden	  können,	  zumal	  sie	  deutlich	  im	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
986	  vgl.	  KSA	  4,	  ZAR,	  	  p.	  19:	  „Die	  Erde	  ist	  dann	  klein	  geworden,	  und	  auf	  ihr	  hüpft	  der	  letzte	  Mensch,	  der	  Alles	  
klein	  macht.	  Sein	  Geschlecht	  ist	  unaustilgbar,	  wie	  der	  Erdfloh;	  der	  letzte	  Mensch	  lebt	  am	  längsten.	  	  
„Wir	  haben	  das	  Glück	  erfunden“	  -‐	  sagen	  die	  letzten	  Menschen	  und	  blinzeln.“	  
987	  ebd.,	   p.	   20:	   „Krankwerden	   und	  Misstrauen-‐haben	   gilt	   ihnen	   sündhaft:	  man	   geht	   achtsam	   einher.	   Ein	  
Thor,	  der	  noch	  über	  Steine	  oder	  Menschen	  stolpert!	  
Ein	   wenig	   Gift	   ab	   und	   zu:	   das	  macht	   angenehme	   Träume.	   Und	   viel	   Gift	   zuletzt,	   zu	   einem	   angenehmen	  
Sterben.“	  
988	  ebd.:	   „Man	   arbeitet	   noch,	   denn	   Arbeit	   ist	   eine	   Unterhaltung.	   Aber	  man	   sorgt,	   dass	   die	   Unterhaltung	  
nicht	  angreife.	  
Man	   wird	   nicht	   mehr	   arm	   und	   reich:	   Beides	   ist	   zu	   beschwerlich.	   Wer	   will	   noch	   regieren?	   Wer	   noch	  
gehorchen?	  Beides	  ist	  zu	  beschwerlich.	  
Kein	  Hirt	   und	   Eine	  Heerde!	   Jeder	  will	   das	   Gleiche,	   Jeder	   ist	   gleich:	  wer	   anders	   fühlt	   geht	   freiwillig	   in’s	  
Irrenhaus.“	  
989	  ebd.:	  „Man	  ist	  klug	  und	  weiss	  Alles,	  was	  geschehn	  ist:	  so	  hat	  man	  kein	  Ende	  zu	  spotten.	  Man	  zankt	  sich	  
noch,	  aber	  man	  versöhnt	  sich	  bald	  –	  sonst	  verdirbt	  es	  den	  Magen.	  Man	  hat	  sein	  Lüstchen	  für	  den	  Tag	  und	  
sein	  Lüstchen	  für	  die	  Nacht:	  aber	  man	  ehrt	  die	  Gesundheit.	  	  
„Wir	  haben	  das	  Glück	  erfunden“	  –	  sagen	  die	  letzten	  Menschen	  und	  blinzeln.	  –“	  
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Geschick	   von	   dessen	   Counterpart,	   dem	   letzten	  Menschen	   liegen.	   Die	   warnende	   Szene,	  

deren	  Zarathustra	   am	  Marktplatz	   ansichtig	  wird,	   als	   sich,	  während	  der	   redliche	  Artist	  

gerade	  seinen	  Übergang	  am	  Seil	  vollführt,	  das	  Tor	  zum	  Seil	  noch	  einmal	  öffnet,	  aus	  dem	  

ein	  Possenreißer	  tritt,	  spitzt	  sich	  in	  der	  darauf	  folgenden	  besonderen	  Art	  des	  Fortschritts	  

dieses	   Gesellen	  am	   Seil	   zu:	   „der	   Mensch	   kann	   auch	   	   ü b e r s p r u n g e n 	   werden“990	  

zeigt	   er	   vor,	   sodass	   der	   Artist	   zu	   Fall	   und	   zu	   Tode	   kommt.	   „Unheimlich	   ist	   das	  

menschliche	   Dasein	   und	   immer	   noch	   ohne	   Sinn:	   ein	   Possenreisser	   kann	   ihm	   zum	  

Verhängniss	  werden“991	  stellt	  Zarathustra	  lapidar	  fest.	  Der	  Wunsch	  der	  Menge	  hatte	  das	  

Seil	  zu	  einem	  neuen	  Ziel	  umdefiniert,	  den	  akrobatischen	  Akteur	  und	  Avantgarden	  aber	  

erschaffen,	  damit	  er	  ihren	  Wunsch	  auf	  dem	  Seil	  fortschreitend	  exekutiere.992	  Eine	  solche	  

Fortschritts-‐Bewegung,	   und	   sei	   sie	   in	   höchstem	  Maße	   kapitalisiert	   durch	  den	  Wunsch	  

der	  Menge,	   vor	   allem	  aber	   von	   glücksritternden	  Konzernen,	   einzelnen	   Investoren	  und	  

hohen	  Militärbudgets	  könnte	  zu	  einem	  Verhängnis	  werden,	  von	  dem	  die	  Grauen	  und	  die	  

Verblendung	  des	  20.	  Jahrhunderts	  nur	  der	  Vorschein	  waren.	  	  

	  

„Der	   Zweck	   der	   Wissenschaft	   ist	   Weltvernichtung“	   hatte	   sich	   Nietzsche	   bereits	   1869	  

notiert	  und	  blickt	  dabei	  genau	  auf	  ihren	  Prozess:	  	  „Dabei	  geschieht	  es	  allerdings,	  daß	  die	  

nächste	  Wirkung	  die	  von	  kleinen	  Dosen	  Opium	  ist:	  Steigerung	  der	  Weltbejahung.“993	  Es	  

mag	  sein,	  dass	  gerade	  diese	  Effekte	  des	  Opiums	  es	  sind,	  die	  den	  vom	  Transhumanisten	  

anvisierten	  Posthumanen	  als	  Übermenschen	  erscheinen	  lassen.	  In	  dieser	  Weise	  von	  den	  

Optimierungschancen	   der	   neuen	   Technologien	   affiziert,	   können	   einzelne	   Passagen	   in	  

Nietzsches	   Werk	   durchaus	   Anlass	   geben,	   sie	   kurzfristig	   durch	   den	   frame	  

transhumanistischer	   Agenden	   zu	   sehen,	   nicht	   aber	   bei	   umfassender	   Schau	   dessen.	  

Mithin:	   von	   „entscheidenden	   Gemeinsamkeiten“	   des	   Posthumanen	   mit	   dem	  

Übermenschen	  „auf	  fundamentaler	  Ebene“,	  wie	  Sorgner	  es	  promotet,	  kann	  ebenso	  wenig	  

die	   Rede	   sein,	   wie	   zu	   verlangen,	   dass	   Nietzsche	   für	   seinen	   Übermenschen	   ein	   Etikett	  

hätte	   anbringen	  müssen,	   dass	   er	   für	   diesen	   technische	  Modifikationen	   nicht	   vorsieht.	  

Kein	  Etikett:	  folglich	  Fürsprache?	  	  Nietzsche	  wusste	  trefflich	  die	  künftige	  Welt	  in	  Bildern	  

zu	   beschreiben:	   „Ich	   sehe	   ungeheure	   Conglomerate	   an	   Stelle	   der	   vereinzelten	  

Capitalisten	  treten.	   Ich	  sehe	  die	  Börse	  dem	  Fluche	  verfallen,	  dem	  jetzt	  die	  Spielbanken	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
990	  ebd.,	  p.	  249	  
991	  ebd.,	  p.	  23	  
992	  vgl.	  auch:	  Aris,	  Ulrike	  (1999):	  Keine	  Schönheit	  ohne	  Gefahr,	  p.	  53	  ff.	  
993	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  62	  
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g e f a l l e n 	   sind.“994	  Es	   wäre	   ihm	   ein	   Leichtes	   gewesen,	   Maschinen-‐Menschen	   oder	  

technische	  Eingriffe	  anzudeuten,	  hätte	  er	  solcherlei	  für	  den	  Übermenschen	  vorgesehen	  –	  

oder	   Raffinierteres,	   zumal	   er	   stets	   den	   intellektuellen	   Takt	   pflegte,	   die	   Intelligenz	   des	  

Lesers	  zu	  engagieren	  und	  nicht	  zu	  beleidigen.	  Wenn	  Nietzsche	  die	  Perspektive	  der	  alten	  

Griechen	   einnimmt,	   so	   zeigt	   sich	   ihm	   seine	   Gegenwart	   der	   1880er	   Jahre	   so:	   „unsre	  

Technik	   ὕβρις	   gegen	   die	   Natur	   /	   unsre	   Wissenschaft	   kleinlich-‐krämerisch”995;	   in	   der	  

Genealogie	   der	   Moral	   nimmt	   er	   diesen	   Gedanken	   noch	   einmal	   auf:	   “Hybris	   ist	   heute	  

unsre	   ganze	   Stellung	   zur	  Natur,	   unsre	  Natur-‐Vergewaltigung	  mit	  Hülfe	  der	  Maschinen	  

und	   der	   so	   unbedenklichen	   Techniker-‐	   und	   Ingenieur-‐Erfindsamkeit”. 996 	  Letzte	  

Menschen	  agieren	  im	  Modus	  der	  Hybris,	  Übermenschen	  aus	  gesundem	  Stolz	  heraus.	  	  

	  

Letzte	   Menschen	   schaffen	   –	   wenn	   sie	   schaffen	   -‐	   innerhalb	   der	   Matrix	   des	   hybriden	  

Krämergeists,	  der	  ihre	  Instinkte	  manipuliert;	  der	  Übermensch	  ist	  Natural	  Born	  Creator:	  

er	  schafft	  aus	  seinen	  gesunden	  Instinkten	  heraus.	  Es	  gilt	  beim	  Transhumanismus	  und	  den	  

AI-‐Technologien	   nicht	   außer	   Acht	   zu	   lassen,	   wie	   zuvor	   schon	   beziffert,	   dass	   hier	  

„ungeheure	   Conglomerate“	   entstehen,	   deren	  Kapitalinvestment	   höchste	   Profite	   zeitigt.	  

Allein	   	   Digitalisierung	   und	   AI	   Programme,	   die	   bereits	   die	   Funktion	   des	   Neocortex	  

simulieren	  können,	  sollen	   in	  den	  Entwicklungsländern	   laut	  Prognosen	  in	  den	  nächsten	  

10	   –	   20	   Jahren	   bis	   zu	   85	   %	   der	   Arbeitsplätze	   ersetzen,	   in	   den	   Industrieländern	  

durchschnittlich	   60	  %.	   Dafür	   finden	   Investorenkonferenzen	   statt,	   die	   offen	  mit	   ihrem	  

Zynismus	   umgehen,	   zumal	   hier	   eine	   bahnbrechende	   Umverteilung	   vorrangig	   von	   den	  

Ärmsten,	   Unter-‐	   und	  Mittelschichten	   zu	   den	   Forbes	   Top	   100	   am	  Plan	   steht,	   die	   einen	  

„tremendous	  amount	  of	  wealth“	  generieren	  soll:	  dies	  alles	  aufgrund	  der	  24/7	  Leistungen	  

der	   Maschinen	   sowie	   deren	   Vorzug	   von	   schnellen	   Entscheidungsprozessen	   und	   „null	  

sozialer	   Gnade“,	   wie	   Neil	   Jacobstein	   von	   der	   Singularity	   University	   den	   disruptiven	  

Eingriff	   ins	   Weltgefüge	   bewirbt.997 	  Seine	   Präsentation	   mutet	   an,	   als	   wäre	   es	   eine	  

sarkastische	  Persiflage	  der	  New	  Yorker	  Kommunikationsguerilla	  „The	  Yes	  Men“.998	  Doch	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
994	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  121	  
995	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  338	  	  (Schrägstrich	  zur	  Zeilen-‐Trennung	  eingefügt.)	  
996	  KSA	  5,	  GM,	  p.	  357	  
997	  vgl.	   Jacobstein,	   Neils,	   What	   Does	   AI	   Mean	   for	   the	   Future?	   |	   The	   Future	   of	   AI	   Robtics	   |	   Singularity	  
University,	  https://www.youtube.com/watch?v=WbWQ7JwAfVI	  ,	  abgerufen	  am	  10.	  Mai	  2017	  	  Die	  Zahlen	  
von	  47	  %	  für	  Europa	  und	  USA	  wurden	  inzwischen	  auf	  60	  %	  revidiert;	  China	  liegt	  bei	  77	  %,	  Indien	  bei	  69	  
%	  an	  automatisierungsanfälligen	  Arbeitsplätzen.	  
998	  vgl.	  den	  Dokumentar-‐Film	  „The	  Yes	  Men	  Fix	  the	  World“,	  Regie:	  Andy	  Bichlbaum,	  Mike	  Bonnano,	  Kurt	  
Engfehr;	  USA	  2009	  
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es	   ist	   ernst	   mit	   der	   Billion-‐Dollar-‐,	   vielleicht	   sogar	   Trillion-‐Dollar-‐Goldgrube,	   deren	  

Minen	  die	  Menschen	  rund	  um	  den	  Erdball	  sind.	  „Wenn	  nicht	  der	  höchste	  M<ensch>	  Herr	  

des	  Volkes	  ist,	  werden	  die	  Krämer	  Herr	  sein“999	  hatte	  Nietzsche	  prognostiziert.	  	  	  

	  

Es	  bleibt	  noch	  einmal	  klar	  darauf	  hinzuweisen,	  dass	  Nietzsche	  mit	  seiner	  Umwertung	  der	  

Werte	   keinesfalls	   dazu	   anstoßen	  wollte,	   den	   obersten	  Wert,	   Gott,	   an	   den	   sich	   bislang	  

alles	   kettete,	   historisch	   sehr	   rasch	   durch	   God	  Money1000	  zu	   substituieren	   und	   diesem	  

fortan	   als	   sozialem	   Ordnungsgenerator	   höchste	   Aufmerksamkeit	   und	   Zeitbindung	  

zukommen	   zu	   lassen.	   Seine	   ganze	   Philosophie,	   insbesondere	   sein	  Zarathustra	  wandte	  

sich	   hiergegen.	   Krämerseelen	   galten	   ihm	   als	   eng	   und	   dumpf.	   „Die	   Krämer-‐Tugend	  

nämlich,	  des	  Krämers	  geldklebriger	  Finger	  und	   lüsternes	  Auge	  -‐	  das	   ist	  noch	  unter	  der	  

Würde	  des	  Thieres.	  Alles,	  was	  bezahlt	  werden	  kann,	  ist	  wenig	  werth:	  diese	  Lehre	  speie	  

ich	  den	  Krämern	  ins	  Gesicht.	  [..]	  Wo	  Geld	  klingelt,	  da	  herrscht	  die	  Hure.“1001	  Dass	  die	  auf	  

Herdenmoral	   gezüchteten	   Instinkte	   nach	   dem	   Tod	   Gottes	   für	   einen	   solchen	   neuen	  

obersten	  Wert	  perfekt	  adaptierbar	  sind,	  und	  die	  Priester	  der	  neuen	  materiellen	  Gottheit	  

ihre	   Schafe	   nicht	   nur	   mit	   unterschiedlichen	   Strategien	   wie	   Krisen-‐Inszenierungen	  

scheren, 1002 	  sondern	   auch	   ihren	   Geldfluss	   steuern,	   sie	   manipulieren,	   observieren,	  

nudging	  einsetzen	   und	   ihr	   Begehren	   triggern,	   mag	   die	   scheinbar	   freiwillige	  Wahl	   des	  

Glaubens	   an	   ein	   solches	  Wertesystem	   erklären.	   Damit	  werden	   auch	   die	   thymotischen	  

Affekte	   von	   einst	   preisgegeben:	   der	   Stolz	   an	   das	   Bankkonto,	   die	   Sehnsucht	   an	  

Konsumfreuden,	  zu	  denen	  u.a.	  die	  smarten	  Kommunikations-‐,	   Informations-‐	  Spiel-‐	  und	  

Kontroll-‐Tools	   samt	   ausgefeilter	   Apps	   gehören.	   Wurde	   der	   alte	   Gott	   noch	   mit	   dem	  

amphiskopischen	  Auge	  gedacht,	  so	  hat	  der	  neue	  Ordnungsgenerator	  bereits	  weite	  Teile	  

des	  Erdballs	  mit	  unzählbaren	  Kameraaugen	  und	  Mikrophonen	  überzogen,	  die	  freiwillig	  

per	   unverzichtbarem	   Smartphone	   vom	   zu	   Überwachenden	   und	   zu	   Beeinflussenden	  

körpernah	   mitgetragen	   werden	   und	   in	   ihm	   zusätzlich	   die	   Sucht	   nach	   Foto-‐	   und	  

Videorepräsentation	   geweckt	   haben.	   Per	   Satellit	   und	   Drohnen	   wird	   der	   weitere	  

Überblick	  gewährt,	  Bewegungen	  in	  begrenzten	  Räumen	  sind	  bereits	  durch	  Störungen	  im	  

Radiofrequenzfeld	   ausmachbar. 1003 	  	   Die	   Menschen	   zahlen	   gern	   für	   die	   puristisch	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
999	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  560	  
1000	  So	  zugespitzt	  in	  den	  Lyrics	  zu	  „Head	  Like	  a	  Hole“,	  Trent	  Reznor,	  Inch	  Nails	  (1989):	  Album:	  „Pretty	  Hate	  
Machine“	  	  
1001	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  613	  	  
1002	  vgl.	  Wohlmeyer,	  Heinrich	  (2006):	  Globales	  Schafe	  scheren.	  Gegen	  eine	  Politik	  des	  Niedergangs	  	  
1003	  vgl.	  The	  Wall	  Street	  Journal	  vom	  4.	  Mai	  2017,	  Fowler,	  Geoffrey	  A.,	  „Wi-‐Fi	  Spy	  for	  Your	  Security“.	  
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designten	  Produkte,	  die	  ihre	  surveillance	  unternehmen	  –	  und	  sie	  bei	  konformitätsfernem	  

Verhalten	   potentiell	   zum	   individuellen	   target	   machen	   können,	   wie	   2017	   öffentlich	  

wurde.1004	  Die	   Entscheidungen	   hierüber	   gehen	   bereits	   immer	   öfter	   von	   intelligenten	  

Programmen	  aus	  –	   „Kein	  Hirt	  und	  Eine	  Heerde!“1005	  Dennoch,	  obwohl	  sich	  das	  Ge-‐Stell	  

der	   Technik	   mit	   seinem	   Architekten	   und	   Auftraggeber,	   dem	   Kapital,	   immer	   mehr	  

enthüllt,	   wähnt	   sich	   der	   Mensch	   an	   einer	   freien	   Gesellschaft	   partizipierend;	   sozial	  

umhegt	  bemerkt	   er	  unter	  dem	  Zerstreuungsrausch	  der	  neuen	  Technologien	  nicht,	  wie	  

viele	  seiner	  einstigen	  Fähigkeiten	  er	  preisgibt	  –	  und	  dass	  ihm	  künftig	  Algorithmen	  seine	  

–	   immer	   relativen	   –	   „gleichen	   Rechte	   und	   Ansprüche“1006	  zuteilen	   und	   verkleinern	  

könnten.	   „ D i e 	   G e s a m m t – E n t a r t u n g 	   d e s 	   M e n s c h e n , 	   hinab	   bis	   zu	  

dem,	   was	   heute	   den	   socialistischen	   	   Tölpeln	   und	   Flachköpfen	   als	   ihr	   „Mensch	   der	  

Zukunft“	  erscheint,	   -‐	   als	   ihr	   Ideal!	   –	  diese	  Entartung	  und	  Verkleinerung	  des	  Menschen	  

zum	   vollkommenen	   Heerdenthiere	   (oder,	   wie	   sie	   sagen,	   zum	   Menschen	   der	   „freien	  

Gesellschaft“),	   diese	   Verthierung	   des	  Menschen	   zum	   Zwergthiere	   der	   gleichen	   Rechte	  

und	  Ansprüche	  ist	  	  m ö g l i c h , 	  es	  ist	  kein	  Zweifel!“1007	  Im	  Sinne	  des	  Transhumanismus	  

darf	   sich	   das	   Zwergtier	   darüber	   hinaus	   sogar	   an	   gleichen	   Inhalten	   des	   Denkens	   via	  

geregeltem	   Access	   zu	   artifiziellen	   Kollektivgehirnen	   erfreuen	   und	   an	   genetisch	  

gleichartigen	   Körpern,	   falls	   nicht	   ein	   Algorithmus	   für	   sie	   den	   Upload	   in	   günstigere	  

metallene	   Versionen	   vorsieht,	   wenn	   gerade	   eine	   sterbliche	   Hülle	   für	   andere	   Zwecke	  

gebraucht	   wird.	   Ob	   für	   letztere	   ein	   Upgrade	   in	   ein	   Zwergtier	   möglich	   scheint?	   Mit	  

Algorithmen	  lässt	  sich	  schwer	  verhandeln.	  „Irgendeiner	  wartet	  immer.“1008	  

  

Was	  sich	   im	  Geschick	  der	  Technik	  bereits	   jetzt	  deutlich	  zeigt	   ist,	  dass	  der	  Mensch	  sich	  

von	   seinen	   natürlichen	   und	   verfeinerten	   Sinneswahrnehmungen	   mehr	   und	   mehr	  

entkoppelt	   zugunsten	   des	   Hereinholens	   von	   artifiziellen:	   Augmented	   Reality	   	   als	  

„Zusatzsinn“	   in	   der	   Medizin	   für	   umfangreiche	   Operationen	   oder	   in	   der	   Freizeit	   für	  	  

virtuelle	   Suchspiele	   in	   der	   Landschaft	   (location-‐based	   games	   wie	   Pokemon	  go)	  mögen	  

Beispiele	   hierfür	   abgeben.	  Andererseits	   lassen	   sich	  bei	   passionierten	  Videospielern	   so	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1004	  vgl.	   New	   York	   Times	   vom	   7.	   März	   2017,	   Scott	   Shane,	   Matthew	   Rosenberg	   and	   Andrew	   A.	   Lehren:	  
WikiLeaks	  Releases	  Trove	  of	  Alleged	  C.I.A.	  Hacking	  Documents:	  
	  https://www.nytimes.com/2017/03/07/world/europe/wikileaks-‐cia-‐hacking.html	   ,	   abgerufen	   am	  
8.8.2017	  
1005	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  20	  
1006	  s.u.	  
1007	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  127,	  128	  
1008	  Filmzitat	  aus	  „Spiel	  mir	  das	  Lied	  vom	  Tod“,	  Italien/USA	  1968,	  Regie:	  Sergio	  Leone	  
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etwas	   wie	   Instinkte	   ausmachen,	   die	   potentielle	   Gefahren	   oder	   Chancen	   im	   virtuellen	  

Playground	   antizipieren	   können,	   während	   im	   Alltag	   jene	   Varietät	   und	   Fülle	   an	  

Instinkten,	   die	   Nietzsche	   in	   Ecce	   Homo	   noch	   herausstellte,	   mehr	   und	   mehr	   in	   den	  

Hintergrund	   schwindet.	   Man	   vertraut	   nicht	   mehr	   dem	   Instinkt,	   sondern	   sucht	   nach	  

Informationen	   im	   Internet.	   Und	   der	   heraufkommende	  Cyborg?	   Er	   ist	  mit	   gigantischen	  

Wissenspools	   verbunden,	   der	   Cyborg	   bedarf	   einst	   keiner	   Instinkte	   mehr,	   für	   ihn	  

entscheidet	  die	  Intelligenz	  der	  Maschine	  aus	  den	  vorhandenen	  Informationen,	  die	  nichts	  

weniger	   als	   den	   Instinkt	   simuliert.	   Das,	   was	   ehedem	   wesentlich	   zum	   Lebens-‐	   und	  

Philosophiegewinn	  beitrug,	  ist	  ausgelagert.	  „„Was	  ist	  Liebe?	  Was	  ist	  Schöpfung?	  Was	  ist	  

Sehnsucht?	  Was	  ist	  Stern?“	  –	  so	  fragt	  der	  letzte	  Mensch	  und	  blinzelt.“1009	  	  

	  

Nietzsche	  stellt	  den	  letzten	  Menschen	  zugleich	  als	  den	  verächtlichsten	  vor.	  Heute	  wissen	  

wir:	  Alles	  was	  die	  Natur	  in	  ihrer	  Fülle	  darbietet	  und	  organisch	  erschafft,	  bringt	  er	  unter	  

seine	   Kontrolle,	   modifiziert	   und	   monetarisiert	   es.	   Auf	   dem	   Weg	   zum	   Posthumanen	  

verliert	   sich	   seine	   Seele:	   ihr	   Wesen	   lässt	   sich	   weder	   in	   den	   Hologrammstreif	   des	  

Mammon	   fügen	  noch	   in	  den	  Access-‐Chip	  zur	  Welt	  der	  artifiziellen	   Intelligenz.	  Deshalb	  

leugnet	  er	  sie	  oder	  bezeichnet	  sie	  als	  so	  obsolet	  wie	  einst	  das	  geozentrische	  Weltbild.	  

	  

„Gieb	   uns	   diesen	   letzten	   Menschen,	   oh	   Zarathustra“	   ruft	   die	   Menge	   am	   Marktplatz,	  

„mache	  uns	   zu	  diesen	   letzten	  Menschen!	   So	   schenken	  wir	  dir	  den	  Übermenschen!“1010	  

Wovon	  erzählt	  dieses	  hämisch	  in	  Aussicht	  gestellte	  Geschenk?	  Es	  erzählt	  vom	  zynischen	  

Trugbild	  des	  Übermenschen	  als	  Machwerk	  des	  letzten	  Menschen.	  Nietzsche	  hatte	  selbst	  

das	  noch	  vorweggenommen;	  er	  war	  Realist	  genug,	  um	  auch	  den	  Missbrauch	  zu	  ahnen.	  In	  

diesem	   Sinne	   –	   und	   ausschließlich	   in	   diesem	   Sinne	   –	   wäre	   Stefan	   Lorenz	   Sorgner	  

rechtzugeben,	   im	   Übermenschen	   -‐	   jenem	   geschenktem	   Übermenschen	   des	   letzten	  

Menschen	  -‐	  den	  Posthumanen	  zu	  sehen.	  Allein,	  ob	  diese	  rätselhafte	  Wendung	  Nietzsches	  

sich	  dem	  transhumanistischen	  Geist	  erschließen	  will?	  	  

	  

Dem	   Erkennendem,	   Schaffendem	   und	   Liebendem,	   dessen	   In-‐eins-‐Fallen	   Nietzsche	   für	  

Philosophen	  und	  Menschen	  der	  Zukunft	  seinsmäßig	  verwirklicht	  sehen	  wollte,	  wird	  sich	  

der	  Transhumanismus	  als	  Phantom	  einer	  Über-‐Macht	  von	  Dekadenzwerten	  zeigen,	  die	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1009	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  19	  
1010	  ebd.,	  p.	  20	  



	   V . 	   D E R 	   I N S T I N K T 	   D E S 	   N A T U R A L 	   B O R N 	   C R E A T O R S 	   	   	  

	  

	   	   275	  

die	   Masse	   zurück	   in	   die	   platonische	   Höhle	   treibt	   und	   dort	   in	   die	   von	   maschinellen	  

Gehirnen	  geschmiedeten	  Fesseln	  legt.	  Auch	  wenn	  die	  Schattenbilder,	  die	  sie	  perzipieren	  

inzwischen	   farbenprächtig	   und	   in	   holographischem	   3D	   erscheinen,	   so	   sind	   es	   doch	   –	  

Schatten.	   Weshalb	   sollten	   die	   Schatten-‐Konsumenten	   in	   der	   Cyber-‐Höhle	   noch	   die	  

Beschwerlichkeit	   eines	   Abenteuers,	   einer	   Naturerfahrung,	   einer	   Lebenserfahrung	   auf	  

sich	   nehmen,	   evolvieren	   und	   sich	   selbst	   fortpflanzen?	   Sie	   sind	   letzte	   Menschen	   und	  

haben	  teil	  an	  der	  Weltvernichtung.	  Sie	  schaffen,	  was	  sie	  umbringt,	  ohne	  sich	  stärker	  zu	  

machen	   –	   ob	   durch	   Lethargie	   und	   künstliche	   Freuden	   oder	   ihrem	   Machwerk,	   dem	  

intelligenter	   und	   eigenständiger	   gewordenen	   humanoiden	   Roboter.	  Was,	   wenn	   dieser	  

seinem	  Schöpfer	  nicht	  freundlich	  gesinnt	  ist?	  Robotics	  Spezialist	  David	  Hanson	  erschien	  

es	  wichtig,	   seinem	  charmanten	  Lady	  Robot	  mit	  dem	  bezeichnenden	  Namen	  Sophia	   ein	  

sympathisches	  Äußeres	  zu	  geben:	  Er	  hat	  sie	  mit	  natürlicher	  Gesichtsmimik,	  Kameras	  in	  

den	   Pupillen	   sowie	   Algorithmen	   für	   Gesichts-‐	   und	   Mimik-‐Erkennung	   des	   Gegenübers	  

ausgestattet,	  wodurch	  natürlicher	  Augenkontakt	  gewährt	  wird	   -‐	  und	   sie	  mit	  Voice	  and	  

Speech	   Recognition	   versehen,	   welche	   intelligent	   erfrischende	   Kommunikation	   erlaubt.	  

Sophia	  soll	   im	  Gesundheitswesen,	   im	  Bildungsbereich	  und	   im	  Customer	  Service	  Einsatz	  

finden.	   Er	   glaubt,	   dass	   die	   Zeiten	   nahen,	   da	   Roboter	   von	  Menschen	   ununterscheidbar	  

seien.	  Als	  er	  sie	  am	  Ende	  der	  Präsentation	  lachend	  fragt:	  „Sophia,	  do	  you	  want	  to	  destroy	  

humans?	  –	  Please	  say	  no!“	  antwortet	  Sophia,	  die	  seine	  lachende	  Stimme	  die	  scherzhafte	  

Mimik	  erkennt,	  virtuell	  selbstbewusst:	  „Yes,	  I	  will	  destroy	  humans.“1011	  

	  

Sichtlich	   überrascht	   darüber	   hat	   Hanson	   inzwischen	   eine	   selektive	   Änderung	   des	  

Programms	   vorgenommen,	   sodass	   die	   Wahrheit	   der	   Sophia,	   die	   diejene	   des	  

Transhumanismus	  ausspricht,	  nunmehr	  verhüllt	  bleibt.	  Nebel	  liegt	  über	  der	  Morgenröte	  

des	   Transhumanismus.	   Müssen	   erst	   schwere	   Wolken	   aufziehen,	   aus	   denen	   der	   Blitz	  

erneut	  eine	  donnernde	  Wahrheit	  ausspricht:	  „Der	  Mensch	  ist	  tot!“	  -‐	  ?	  

	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1011	  David	  Hanson	  von	  Hanson	  Robotics	  präsentiert	  sein	  Werk,	  den	  Lady-‐Robot	  Sophia	  im	  Dialog	  mit	  ihr:	  
https://www.youtube.com/watch?v=W0_DPi0PmF0,	  abgerufen	  am	  9.	  Mai	  2017	  
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VI. DIE	  ARTISTIK	  DES	  DENKENS	  UND	  IHR	  INSTINKT	  

WHAT	  DOES	  IT	  TAKE	  	  
TO	  MAKE	  THIS	  WORLD	  COME	  ALIVE?	  

	  
WHAT	  DOES	  IT	  TAKE	  	  
TO	  MAKE	  US	  SING?	  

	  
Andrew	  Eldritch,	  SISTERS	  OF	  MERCY	  

	  
	  
	  
	  

Was	  muss	   Philosophie	   für	   Nietzsche	   leisten	   können?	  Welcher	  Wendigkeit	   bedarf	   der	  

Geist,	   um	   sich	   „in	   allen	   Labyrinthen“	   noch	   zurechtzufinden?	  1012 	  Muss	   er	   sich	   auf	  

transmontane	  Abstraktionsgymnastik	  verstehen?	  In	  die	  Relativität	  von	  Schein	  und	  Sein	  

einsehen,	   und,	  mehr	   noch,	   dieses	   Doppelbewusstsein	   lebenstauglich	  machen	   können?	  

Gilt	  es	  virtuose,	  distinguierte	  artistische	   Instinkte	  auszubilden,	  um	  Artistenmetaphysik	  

treiben	   zu	   können?	   Um	   in	   Erlebnissen	   und	   Beobachtungen	   Wahrheiten	   und	  

Wahrscheinlichkeiten	   zu	   entdecken,	   kurzum	   „das	  Weib“,	   ihr	   aber	  dabei	   ihren	   Schleier,	  

ihr	  Kleid	  anzulassen?	  Um	  das	  Leben	  selbst	  in	  die	  Liebe	  zur	  Weisheit	  zu	  übersetzen,	  und	  

so	  die	  Philosophie	  als	  fröhliche	  Begleiterin	  und	  Seelenfreundin	  auch	  für	  die	  zukünftigen	  	  

Generationen	  attraktiv	  zu	  machen?	  

VI.1 Das	  Geheimnis	  der	  Löwin	  

„Vielleicht	  ist	  die	  Wahrheit	  ein	  Weib,	  das	  Gründe	  hat,	  ihre	  Gründe	  nicht	  sehn	  zu	  lassen?“	  

fragt	   Nietzsche	   in	   seinem	   Vorwort	   zu	   Die	   fröhliche	   Wissenschaft	   	   und	   fragt	   weiter:	  

„Vielleicht	  ist	  ihr	  Name,	  griechisch	  zu	  reden,	  Baubo?...	  Oh	  diese	  Griechen!	  Sie	  verstanden	  

sich	  darauf,	  zu	  	  l e b e n : 	  dazu	  thut	  Noth,	  tapfer	  bei	  der	  Oberfläche,	  der	  Falte,	  der	  Haut	  

stehen	  zu	  bleiben,	  den	  Schein	  anzubeten,	  an	  Formen,	  an	  Töne,	  an	  Worte,	  an	  den	  ganzen	  

Olymp	   des	   Scheins	   zu	   glauben!	   Diese	   Griechen	   waren	   oberflächlich	   –	   a u s 	  

T i e f e ! “ 1013	  Nietzsche	  gehört	  zu	  jenen,	  die	  nicht	  daran	  glauben,	  dass	  „Wahrheit	  noch	  

Wahrheit	  bleibt,	  wenn	  man	  ihr	  die	  Schleier	  abzieht“1014.	  Sein	  Hinweis	  auf	  die	  Baubo	  mag	  

auf	   mehreres	   hinausdeuten:	   Sie	   ist	   diejene,	   die	   der	   verzweifelten	   Göttin	   Demeter	   in	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1012	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  239	  
1013	  KSA	  3,	  FW,	  p.	  352	  
1014	  ebd.	  
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Eleusis,	  deren	  Tochter	  Persephone	  von	  Hades	  entführt	  worden	  ist	  und	  die	  der	  Erde	  aus	  

Trauer	   nun	   die	   Fruchtbarkeit	   versagt	   und	   das	   Land	   vertrocknen	   lässt,	   den	   Kykeon	  

reicht,	   und	   sie	   mit	   fröhlich-‐derben	   Scherzen,	   auch	   einer	   überraschenden	   Entblößung	  

zum	  Lachen	  bringt.1015	  Damit	  kehrt	   sie	  die	  Göttin	  wiederum	  dem	  Leben	  zu	  –	  wodurch	  

auch	   die	   Erde	   wieder	   fruchtbar	   wird.	   Baubo	   ist	   mithin	   die	   personifizierte	  

Schicksalswenderin,	  sie	   initiiert	  die	  Überwindung	  von	  Verlust,	  Trauer,	  Unbill,	  Leid	  und	  

Dürre;	  sie	  bringt	  Genesung	  in	  einer	  ursprünglichen	  Weise,	  in	  welcher	  auch	  die	  fröhliche	  

Wissenschaft	   das	   Leben	   und	   die	   gesunden	   Instinkte	   fördern	  will.	   Baubo	   versteht	   sich	  

darauf,	   den	   Stolz	   und	   die	   göttliche	   Aufgabe	   der	   Demeter	   wiederherzustellen	   –	   wie	  

Nietzsche	  durch	  seine	  Philosophie	  die	  stolzen	  Zustände	  des	  Menschen	  und	  sein	  Werden,	  

was	   man	   ist	   zu	   triggern	   versteht.	   Im	   Eleusinischen	   Mysterienkult	   verkörpert	   Baubo	  

zudem	  selbst	  die	  Fruchtbarkeit.	  Gerade	  die	  Fruchtbarkeit	   ist	  es,	  die	  auch	  Nietzsche	  für	  

sich	  und	  sein	  Denken	  rekrutiert:	  Sei	  es,	  dass	  er	  als	  „Elephanten-‐Weibchen“1016	  nach	  18-‐

monatiger	   Schwangerschaft	   seinen	   Zarathustra	   zur	   Welt	   bringt;	   dass	   seine	   „Löwin	  

Weisheit	  zärtlich	  brüllen“	  lernt,	  und	  „trächtig	  auf	  einsamen	  Bergen“	  sodann	  „auf	  rauhen	  

Steinen“	   ihr	   „Junges,	   Jüngstes“	   gebiert;	   1017 	  dass	   er	   die	   „	   <r > u h i g e 	  

F r u c h t b a r k e i t “ 1018 	  der	   Aristokraten	   des	   Geistes	   hochhält,	   denen	   alles	   zu	  

gegebenem	  Zeitpunkt	   reif	  wird;	  ebenso	  die	   „ewige	  Fruchtbarkeit	  alles	  Großen“1019;	   sei	  

es,	  dass	  gerade	  ihm	  sich	  das	  Geheimnis	  offenlegt,	  „um	  die	  grösste	  Fruchtbarkeit	  und	  den	  

grössten	   Genuss	   vom	   Dasein	   einzuernten“:	   dies	   gelingt	   genau	   dann,	   wenn	   wir	  	  

„ g e f ä h r l i c h 	   l e b e n ! “ 1020 	  Und	   dann	   wäre	   da	   noch	   das	   wohl	   nobelste,	  

humorvollste	  und	  turbulenteste	  Bild,	  welches	  Nietzsches	  große	  Geste	  des	  Fertilité	  oblige	  

zum	  Ausdruck	  bringt.	  Es	  entstammt	  einem	  Brief	  an	  Richard	  Wagner,	  als	  Nietzsche	  sich	  

gerade	   intensiv	   im	   Prozess	   des	   Schaffens	   befindet	   und	   „ein	   ganzes	   Nest	   voll	  

halbausgebrüteter	  Eier	   im	  Kopfe“	   trägt:	   „Fruchtbarkeit	  verpflichtet,	  sagte	  die	  Katze	  als	  

sie	  13	  Junge	  warf.“1021	  Das	  ist	  stolze	  Fertilité	  	  -‐	  und	  Gebärkunst	  auf	  höchstem	  Niveau.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1015	  vgl.	  Der	  kleine	  Pauly.	  Lexikon	  der	  Antike	  (1979),	  Bd.	  1,	  p.	  843	  –	  845.	  Baubo	  wird	  auch	  gemeinsam	  mit	  
den	  Hauptgottheiten	  in	  Eleusis	  genannt;	  es	  könnte	  sich	  auch	  um	  eine	  rituelle	  Exhibition	  bzw.	  um	  rituelles	  
Lachen	  gehandelt	  haben.	  
1016	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  336;	  Nietzsches	  18	  Monate	  stellen	  hier	  einen	  Schwangerschafts-‐Rekord	  auf,	  gewöhnliche	  
Elefantendamen	  lassen	  sich	  dafür	  	  immerhin	  22	  Monate	  Zeit.	  	  
1017	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.107	  
1018	  vgl.	  KSA	  2,	  MAM,	  p.	  172	  (<r>:	  Ersetzung	  U.A.)	  
1019	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  426	  
1020	  KSA	  3,	  FW,	  p.	  526	  
1021	  KSB	  4,	  p.	  230	  
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In	   noch	   einem	   zweiten	   Vorwort	   –	   in	   jenem	   zu	   Jenseits	   von	   Gut	   und	   Böse	   –	   verweist	  

Nietzsche	  ebenfalls	   auf	  die	  Wahrheit	   als	  Weib.	  Dies	  mit	  der	  Hinterabsicht,	   damit	   auch	  

gleich	   festzustellen,	  von	  wem	   er	   sich	  abgrenzt:	  nämlich	  allen	  ungeeigneten	  Freiern	  der	  

Wahrheit.	  „Vorausgesetzt,	  dass	  die	  Wahrheit	  ein	  Weib	  ist	  -‐,	  wie?	   ist	  der	  Verdacht	  nicht	  

gegründet,	  dass	  alle	  Philosophen,	  sofern	  sie	  Dogmatiker	  waren,	  sich	  schlecht	  auf	  Weiber	  

verstanden?	  dass	  der	  schauerliche	  Ernst,	  die	  linkische	  Zudringlichkeit,	  mit	  der	  sie	  bisher	  

auf	  die	  Wahrheit	  zuzugehen	  pflegten,	  ungeschickte	  und	  unschickliche	  Mittel	  waren,	  um	  

gerade	   ein	   Frauenzimmer	   für	   sich	   einzunehmen?	   Gewiss	   ist,	   dass	   sie	   sich	   nicht	   hat	  

einnehmen	   lassen:	   -‐	   und	   jede	   Art	   Dogmatik	   steht	   heute	  mit	   betrübter	   und	  muthloser	  

Haltung	  da!	   	  W e n n 	   sie	  überhaupt	  noch	   steht!“1022	  An	  dieser	   Stelle	  mögen	  Nietzsche,	  

was	   sein	   Bild	   der	   Frauenzimmer	   betrifft,	   durchaus	   auch	   Forschungen	   über	   das	  

Attraktivitätsranking	   entgegenkommen:	   Dogmatiker,	   so	   sie	   nicht	   über	   entscheidende	  

weitere	  Merkmale	  wie	  Status	  und	  reichliche	  Ressourcen	  verfügen,	  würden	  hier	  ob	  ihrer	  

unschicklichen	  Zudringlichkeit,	   ihres	  Mangels	  an	  Generosität	  in	  geistigen	  Dingen	  sowie	  

ihrer	   Unbeweglichkeit,	   andere,	   auch	   heiterere	   Perspektiven	   einzunehmen,	   denkbar	  

schlecht	   abschneiden.	   Immerhin	   stellt	   für	  homo	   sapiens	  Weibchen	   Freundlichkeit	   und	  

Verständnis	   die	   wichtigste	   Eigenschaft	   für	   einen	   potentiellen	   Liebhaber	   dar. 1023	  

Ethologie	   und	   Attraktivitätsforschung	   weisen	   darauf	   hinaus,	   wie	   sich	   uns	   bereits	   in	  

Kapitel	  III.9	  	  gezeigt	  hat,	  dass	  im	  Tierreich	  wie	  im	  Menschenpark	  die	  Weibchen	  es	  seien,	  

die	  auswählten,	  welchem	  Freier	  sie	  ihre	  Gunst	  schenken.	  Sollten	  hier	  die	  Musen	  oder	  die	  

Göttin	   der	  Wahrheit	   oder	   die	   als	   Löwin	   animalisierte1024	  und	   als	  Weib	   personifizierte	  

Ἀλήθεια	   anders	   verfahren?	   Bei	   Joseph	   Campbell,	   dem	   wohl	   herausragendsten	  

vergleichenden	   Mythenforscher	   des	   20.	   Jahrhunderts	   lässt	   sich	   hierzu	   ein	  

bemerkenswerter	  überzeitlicher	  Aspekt	  finden:	  	  

„In	  der	  Bildersprache	  der	  Mythen	  stellt	  das	  Weib	  den	  Inbegriff	  des	  Wissbaren	  dar.	  Der	  

Held	   ist	  derjenige,	  der	  zum	  Wissen	  gelangt.	  Wie	  er	   in	  dem	   langsamen	   Initiationsprozeß,	  

der	  das	  Leben	  ist,	  fortschreitet,	  erfährt	  die	  Göttin	  für	  ihn	  eine	  Reihe	  von	  Verwandlungen,	  

sie	   kann	   nie	   größer	   sein	   als	   er	   selbst,	   gleichwohl	   aber	   immer	  mehr	   versprechen,	   als	   er	  

gerade	   zu	   fassen	   imstande	   ist.	   Sie	   lockt,	   leitet	  und	  bittet	   ihn,	   seine	  Fesseln	   zu	   sprengen.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1022	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  11	  
1023	  vgl.	  Nørretranders,	  Tor	  (2006):	  Über	  die	  Entstehung	  von	  Sex	  durch	  generöses	  Verhalten.	  Warum	  wir	  
Schönes	   lieben	  und	  Gutes	  tun,	   insbes.	  p.	  182	  –	  190;	  hier	  wird	  die	  Buss-‐Studie	  mit	  der	  Ranking-‐Liste	  der	  
Präferenzen	  für	  die	  Eigenschaften	  eines	  potentiellen	  Partners	  kurzgefasst.	  Buss	  hatte	  dies	  an	  37	  Kulturen	  
untersucht.	  
1024	  animalisiert	  bedeutet	  hier:	  instinktiv	  aufgerüstet	  resp.	  instinktiv	  besser	  ausgestattet	  
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Und	   wenn	   er	   ihrem	   Drängen	   entsprechen	   kann,	   können	   beide,	   der	   Wissende	   und	   das	  

Gewußte,	  über	  alle	  Grenzen	  hinauswachsen.	  Das	  Weib	   ist	  die	  Führerin	  auf	  den	  höchsten	  

Gipfel	   des	   sinnlichen	   Abenteuers.	   Durch	   trübe	   Augen	   wird	   sie	   auf	   niedrigere	   Stufen	  

heruntergebracht	   durch	   das	   schlechte	   Auge	   der	   Unwissenheit	   an	   Banalität	   und	  

Häßlichkeit	   gefesselt.	   Aber	   erlöst	   wird	   sie	   durch	   die	   Augen	   des	   Verstehens.	   Wer	   sie	  

nehmen	   kann	   wie	   sie	   ist,	   ohne	   unpassende	   Erregung	   und	   mit	   der	   Freundlichkeit	   und	  

Zartheit,	   die	   sie	   braucht,	   ist	   potentiell	   der	   König	   und	   fleischgewordene	   Gott	   ihrer	  

geschaffenen	  Welt.“1025	  

	  

Wiewohl	   Campbells	   Herausstellung	   hier	   die	   mythische	   Kernkraft	   allen	  

Wahrheitssuchens	   ins	   Visier	   nimmt,	   beschreibt	   es	   doch	   auch	   akkurat	   jenes	   sinnliche	  

Abenteuer,	   dem	   sich	   Nietzsche	   in	   seiner	   Meisterschaft	   des	   Philosophierens	   stellt:	   Er	  

begegnet	  der	  sich	  stets	  verwandelnden	  Göttin;	  hinter	  jeder	  Herausforderung	  blitzt	  ihm	  

schon	  die	  nächste	  auf;	   	  er	  avanciert	  zum	  Sprengmeister	  aller	  Fesseln;	  sein	  Wesen	  wird	  

eins	  mit	  seiner	  wilden	  Weisheit.	  Die	  Wahrheit	  ist	  ein	  Weib	  –	  mit	  allen	  Implikationen	  und	  

Komplikationen	  für	  den	  Liebenden.	  Als	  Aristokrat	  des	  Geistes,	  als	  Wohlgeratener	  pflegt	  

er	   in	   beständiger	   Erneuerung	   und	   Freude	   den	   distinguierten	   Takt	   gegenüber	   der	  

Geliebten:	   so	   erlöst	   er	   die	   Wahrheit.	   Für	   all	   das	   steht	   ihm	   das	   große	   Repertoire	   an	  

gesunden	   Instinkten	   zur	   Seite;	   an	  Ausbildung	  der	   Sinne,	   an	  Wendigkeit,	  wofür	   er,	  wie	  

sich	   uns	   im	   Folgenden	   gleich	   zeigen	   wird,	   unterschiedliche	   Gangarten	   und	   auch	   die	  

Kunst	   des	   Fliegens	   aufbietet,	   um	   die	   Welt	   und	   alle	   Gefilde	   des	   Erkennbaren	   und	  

Erkundbaren	   in	   die	   sie	   ihn	   lockt	   zu	   erobern.	   Ist	   das	   Weib	   in	   Campbells	   mythischer	  

Beschreibung	  nicht	  auch	  ein	  wenig	  Nietzsches	  den	  Menschen	  über	  sich	  hinaus	  lockender	  

Dionysos?	   Doch	   nicht	   nur	   die	   Wahrheit,	   auch	   der	   Intellekt	   ist	   ein	   Weib:	   „Wille	   und	  

Intellekt	  (oder	  wie	  man	  sagt,	  Herz	  und	  Kopf)	  –	  das	  ist	  Mann	  und	  Weib;	  zwischen	  ihnen	  

handelt	   es	   sich	   immer	   um	   Liebe,	   Zeugung,	   Schwangerschaft.	   Und,	   wohlgemerkt,	   das	  	  

H e r z 	   ist	  hierbei	  der	  Mann,	  und	  der	   	  K o p f 	  das	  Weib!“1026	  Das	  Herz	   freit	  den	  Kopf	  –	  

aus	  dieser	  Verliebtheit	  heraus	  entsteht	  Philosophie.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1025	  Campbell,	  Joseph	  (1978):	  Der	  Heros	  in	  tausend	  Gestalten,	  p.	  112	  
1026	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  87	  
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VI.2 Philosophieren	  als	  dionysisches	  Roadmovie	  

Es	  mag	  noch	  immer	  verwundern:	  Ausgerechnet	  der	  Verkünder	  der	  Nachricht	  des	  Todes	  

Gottes,	   der	   Seher	   der	   Heraufkunft	   des	   Nihilismus,	   der	   Trophonios	   und	  Maulwurf	   der	  

untergründigen	  Erkenntnis,	  der	  Warner	  vor	  dem	  todbringenden	  Geist	  der	  Wissenschaft,	  

der	  Genealoge	  dekadenter	  Moral	   ist	  zugleich	   der	  Kulturbringer	  des	  Frohsinns	  und	  der	  

Fruchtbarkeit,	   der	   erhobenen	   Modi	   des	   Daseins,	   einer	   neuen	   Qualität	   der	   Sehnsucht,	  

eines	  leichtfüßig	  halkyonischen	  Gottes	  und	  Freundes,	  eines	  schönen	  Übermenschen	  und	  

gesunder	   Instinkte	   aus	   munterem	   Herz?	   Bedarf	   das	   Philosophieren	   in	   seiner	  

fundamentalen	   Bewegung	   der	   dionysischen	   Rundreise	   zwischen	   Leere	   und	   Fülle,	  

zwischen	  Schattenreich	  und	  Lichtwelt,	  dem	  Geist	  der	  Schwere	  und	  der	  wachen,	  leichten	  

Seele?	  Muss	  der	  Philosoph	  erst	   „stehn	  und	  gehn	  und	   laufen	  und	  springen	  und	  klettern	  

und	   tanzen“	   lernen	   und	   endlich:	   „fliegen“?1027	  Das	   Philosophieren	   verlangt	   nicht	   nur	  

nach	   dieser	   Wanderung	   in	   unterschiedlichsten	   Fortbewegungsarten	   von	   Pol	   zu	   Pol,	  

sondern	  vor	  allem	  nach	  dem	  Protagonisten	  seines	  eigenen	  Roadmovies:	  der	  sich	  dieser	  

Aufgabe	   als	   ganzer	   Mensch	   stellt,	   der	   es	   obendrein	   versteht,	   die	   Welt	   samt	   ihren	   so	  

vielfältigen	  Natur-‐,	  Kultur-‐	  und	  Geistesgegenden	  in	  sich	  hereinzuholen.	  Um,	  wenn	  nötig,	  

selbst	  in	  die	  coincidentia	  oppositorum	  einzusehen,	  wenn	  sie	  sich	  zeigt	  –	  und:	  sie	  zu	  sein.	  

Eine	  solche	  Immersion	  des	  Außen	  ins	  Innen	  –	  und	  umgekehrt	  –	  erschließt	  auch	  noch	  die	  

weitesten	  Dimensionen:	  „wer	  in	  sich	  wie	  in	  einen	  ungeheuren	  Weltraum	  hineinsieht	  und	  

Milchstrassen	  in	  sich	  trägt,	  der	  weiss	  auch,	  wie	  unregelmäßig	  alle	  Milchstrassen	  sind;	  sie	  

führen	  bis	   in’s	  Chaos	  und	  Labyrinth	  des	  Daseins	  hinein.“1028	  Dem	  gegenüber	  pflegt	  der	  

freie	  Geist	  seinen	  	  „ v e r f e i n e r t e n 	   H e r o i s m u s “ , 	  er	  dient	  sich	  selbst	  als	  „Quell	  

der	   Erfahrung“,	   er	   kennt	   die	   „Wochentage	   der	   Unfreiheit,	   der	   Abhängigkeit,	   der	  

Dienstbarkeit“,	   aber	   auch	   den	   „Sonntag	   der	   Freiheit“:	   „Was	   für	   Labyrinthe	   er	   auch	  

durchwandert,	  unter	  welchen	  Felsen	  sich	  auch	  sein	  Strom	  zeitweilig	  durchgequält	  hat	  –	  

kommt	  er	  an’s	  Licht,	   so	  geht	  er	  hell,	   leicht	  und	   fast	  geräuschlos	  seinen	  Gang	  und	   lässt	  

den	   Sonnenschein	   bis	   in	   seinen	   Grund	   hinab	   spielen.“	  1029	  Sein	   Stolz	   gebietet	   ihm	   die	  

Haltung,	   seine	   Instinkte	   weisen	   ihm	   den	   Weg,	   seine	   Sinne	   sind	   ihm	   „entwickelte	  

Empfindungscentra	  mit	  starken	  Resonanzen	  und	  Spiegeln“1030.	  	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1027	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  244	  
1028	  KSA	  3,	  FW,	  p.	  552	  
1029	  KSA	  2,	  MAM,	  p.	  235	  
1030	  KSA	  9,	  NF,	  p.	  309	  
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Den	  Spiegel	  denkt	  Nietzsche	  einmal	  überraschend	  weiter:	  als	  einen,	  „auf	  dem	  die	  Dinge	  

nicht	   als	   Flächen,	   sondern	   als	   Körper	   sich	   zeigen“1031,	   der	   also	   einem	   Hologramm	  

ähnlich	   die	   Rundumschau	   und	   die	   unterschiedlichen	   Perspektiven	   erlaubt.	   Der	   von	  

Nietzsche	   geschätzte	   Ralph	   Waldo	   Emerson	   weiß	   ebenfalls	   um	   den	   Reichtum	   der	  

Erfahrungswelt,	  die	  sich	  dem	  zeigt,	  der	  sich	  vollends	  auf	  sie	  einlässt,	  sie	  in	  sich	  einlässt,	  

woraus	   sich	   ein	   höherer,	   luziderer,	   umfassenderer	   Verstand	   zeitigt,	   der	   sich	   pointiert	  

verdichtet	  und	  sich	  durch	  Klarheit,	  Einfachheit,	  Schönheit	  und	  Gültigkeit	  der	  Gedanken	  

manifestiert.	  Emerson	  nimmt	  noch	  eine	  weitere	  Dimension	  vorweg,	  die	  auch	  Nietzsche	  

immer	  wieder	  für	  sich	  gewinnt	  –	  als	  dionysisch	  Rundreisender	  wie	  als	  Dichter:	  

„Jeder	   geistig	   regsame	   Mensch	   erlernt	   rasch	   das	   Geheimnis,	   daß	   er	   außer	   jener	  

Geisteskraft,	  die	  er	  bewußt	  besitzt,	  sich	  durch	  völlige	  Hingabe	  an	  die	  Natur	  der	  Dinge	  noch	  

zu	  einer	  anderen	  Geisteskraft	  befähigen	  kann;	  daß	  [..]	  noch	  eine	  große	  allgemeine	  Macht	  

wirkt,	   aus	   der	   er	   schöpfen	   kann,	   wenn	   er,	   auf	   jede	   Gefahr	   hin,	   die	   Tore	   seiner	  

Menschlichkeit	   öffnet	   und	   die	   Ätherwogen	   der	   Ewigkeit	   durch	   seine	   Seele	   rollen	   läßt.	  

Dann	  ist	  er	   in	  das	  Alleben	  des	  Universums	  aufgenommen,	  seine	  Sprache	  ist	  Donner,	  sein	  

Gedanke	  Gesetz	  und	  seine	  Worte	  sind	  allgemeinverständlich	  wie	  die	  Pflanzen	  und	  Tiere.	  

Der	   Dichter	   weiß,	   daß	   er	   nur	   dann	   seinen	   Gedanken	   vollen	   Ausdruck	   verleihen	   kann,	  

wenn	  er	  seinen	  Verstand	  [..]	  zu	  seinem	  himmlischen	  Ursprung	  zurückleitet,	  oder,	  wie	  es	  

die	  Alten	  auszudrücken	  pflegten,	  wenn	  er	  nicht	  mit	  dem	  bloßen	  Verstand	  redet,	  sondern	  

mit	  dem	  nektartrunkenem	  Verstand.	  Wie	  der	  Reisende,	  der	  den	  Weg	  verloren	  hat,	  seinem	  

Pferde	   die	   Zügel	   um	   den	   Hals	   wirft	   und	   nur	   noch	   dem	   Instinkt	   des	   Tieres	   vertraut,	   so	  

müssen	  auch	  wir	  mit	  dem	  göttlichen	  Roß	  tun,	  das	  uns	  durch	  diese	  Welt	  trägt.	  Denn	  wenn	  

wir	  diesen	  Instinkt	  auf	  irgend	  eine	  Weise	  zu	  beflügeln	  vermögen,	  so	  öffnen	  sich	  uns	  neue	  

Zugänge	   in	   die	  Natur,	   der	   Geist	   durchströmt	   die	   härtesten	   und	   höchsten	  Dinge	   und	   die	  

Umwandlung	  ist	  möglich.“1032	  

Hier	  holt	  er	  uns	  durch	  den	  Mund	  Emersons	  wieder	  ein:	  Nietzsches	  mystischer	  Instinkt,	  

der	   dem	   Geist	   zunächst	   „stehn	   und	   gehn	   und	   laufen	   und	   springen	   und	   klettern	   und	  

tanzen“1033	  lernen	   lässt,	   um	   ihm	   als	   Kür	   die	   Flügel	   zu	   verleihen	   für	   das	   Erfliegen	   der	  

fernsten	  Terrains.	  Auch	  Emerson	  beschreibt	  die	  Höhe	  des	  Denkens,	  die	  mit	  ihm	  möglich	  

wird,	   sein	   Wissen	   um	   den	   Weg	   zum	   Nektar	   –	   und	   sein	   umwandlerisches	   Potential.	  

Während	  Emerson	  und	  vor	  ihm	  auch	  bereits	  Parmenides	  bildlich	  von	  göttlichen	  Rossen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1031	  ebd.,	  p.	  310	  
1032	  Emerson,	  Ralph	  Waldo	  (1992):	  Von	  der	  Schönheit	  des	  Guten,	  p.	  172,	  173	  
1033	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  244	  
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sprechen,	   die	   als	   geflügelte	   Wesen	   in	   diese	   Sphären	   tragen,	   wissen	   es	   Nietzsches	  

Instinkt,	  seine	  Sehnsucht	  und	  sein	  Stolz	  besser:	  Er	  fliegt	  selbst.	  In	  genau	  diesem	  Sinne	  ist	  

er	  Superman1034.	   	  Wie	  Emerson	  kommt	  Nietzsche	  zu,	  Meister	  der	  Umwandlung	  des	  auf	  

seinen	   Reisen	   Erlebten	   zu	   sein,	   der	   Transformator,	   der	   die	   hohe	   Spannung	   in	  

Lebensphilosophie	  umzusetzen	  und	  darzureichen	  versteht.	  

	  	  

Nietzsches	  Hinwendung	  gilt	  nicht	  nur	  den	  eigenen	  Touren	  des	  Erkundens	  der	  Terrains	  

des	   Geistes,	   dem	   schaffenden	   Erkennen,	   sie	   gilt	   auch	   seiner	   geistigen	   Herkunft	   und	  

seiner	  Hinkunft:	  „Man	  muss	  Religion	  und	  Kunst	  wie	  Mutter	  und	  Amme	  geliebt	  haben,	  -‐	  

sonst	   kann	   man	   nicht	   weise	   werden.	   Aber	   man	   muss	   über	   sie	   hinaus	   sehen,	   ihnen	  

entwachsen	   können;	   bleibt	   man	   in	   ihrem	   Banne,	   so	   versteht	   man	   sie	   nicht.“1035	  Die	  

Gebärerin	  und	  die	  Nährerin	  stehen	  am	  Anfang,	  die	  rückbindende	  Liebe	  zur	  Quelle	  ist	  der	  

Ausgangspunkt	   für	  die	  philosophische	  Expedition.	  Auf	  der	  monomythischen	  zirkularen	  

Reise	   des	   verfeinerten	   Helden	   (der	   nicht	   Held	   im	   Sinne	   des	   Athletismus	   und	   der	  

Anstrengung	   ist,	   was	   Nietzsche	   auseinanderhält)	   erlebt	   dieser	   die	   Trennung	   vom	  

Gewohnten	   und	   von	   bisherigen	   Werten,	   darauf	   hin	   die	   Initiation	   und	   schließlich	   die	  

Rückkehr	  mit	   der	   göttlichen	  Gabe.	  Mythologe	   Joseph	  Campbell	   hat	   diese	   fundamentale	  

Struktur	  –	  den	  Monomythos	  -‐	  für	  alle	  großen	  Erzählungen	  herausgestellt.1036	  Es	  ist	  auch	  

Nietzsches	   hoher	   Einweihungsweg	   in	   die	   Philosophie:	   Nietzsches	   Trennung	   vollzieht	  

sich	   einerseits	   von	   der	   bisherigen	   Moral	   mit	   seinem	   Sprengsatz	   „Gott	   ist	   tot“,	  

andererseits	  	  auch	  von	  der	  Amme	  der	  Wagner’schen	  Kunst.	  Er	  dringt	  zunächst	  vor	  in	  jene	  

Geistesgegenden,	  wo	  sich	  ihm	  Verfall	  und	  Auflösung	  zeigen,	  bis	  er	  jenen	  fernsten	  Punkt	  

erreicht,	  da	  er	  einsieht,	  dass	  es	  mit	  allem	  nichts	  ist,	  mit	  allem,	  womit	  bislang	  Werte	  ins	  

Leben	  hineingelegt	  worden	  sind;	  das	  Wesen	  des	  Nihilismus	  begegnet	  ihm	  und	  entbirgt	  

sich	  ihm	  in	  dieser	  Transvision.	  Da	  stärkt	  und	  formiert	  sich	  für	  ihn	  und	  in	  ihm	  der	  Wille	  

zum	   Leben,	   der	   der	  Wille	   zur	  Macht	   ist,	   er	   entdeckt	   die	   gestalterische	   Handhabe	   des	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1034	  Eine	  der	  englischen	  Translationen	  neben	  overman,	  superhuman	  und	  hyperhuman;	   jedoch	  auch:	  eine	  
Comicfigur,	   erfunden	   in	   den	   1930ern	   von	   Jerry	   Siegel	   und	   Joe	   Shuster,	   die	   aus	   eigener	   Kraft	   zu	   fliegen	  
versteht.	   1978	   als	   Kino-‐Produktion	   „Superman“	   höchst	   erfolgreich	   verfilmt	   (UK,	   USA)	   mit	   Christopher	  
Reeve	  in	  der	  Hauptrolle.	  Regie:	  Richard	  Donner.	  	  
1035	  KSA	  2,	  MAM	  p.	  236	  
1036	  vgl.	  Campbell,	   Joseph	  (1978):	  Der	  Heros	   in	   tausend	  Gestalten,	  p.	  36	   ff.,	  p.	  237	   ff.	  Campbell	  stellt	  den	  
Monomythus	  –	  das	  Grundgerüst	  jeder	  Heldenreise,	  des	  mythischen	  Vollzugs	  –	  als	  Rundreise	  entlang	  eines	  
Kreises	   dar.	   Der	   Ausgangspunkt	   ist	   oben,	   in	   der	   Tagwelt,	   der	   Tiefpunkt	   unten,	   in	   der	   Nachtwelt;	   in	  
Überwindung	  der	  Gefahren	  erhält	  der	  Initiand	  das	  göttliche	  Geschenk	  und	  kehrt	  als	  Erneuerter	  wieder	  in	  
die	   Tagwelt	   zurück.	   In	   der	   Nachtwelt	   wird	   er	   dionysisch	   zerrissen,	   erfährt	   dort	   auch	   die	  
Wiederganzmachung;	  er	  geht	  als	  ein	  Geheilter	  hervor	  und	  bringt	  seinen	  Segen	  für	  eine	  neue	  Welt.	  	  
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Hineinlegens,	  des	  Ansetzens	  von	  Werten,	  alles	  Schaffen	  hebt	  sich	  ihm	  damit	  auf	  neues,	  

umfänglicheres	  Niveau,	   er	   blickt	   auf	   die	  Unschuld	  des	  Werdens,	   ihm	  entbirgt	   sich	  das	  

mystische	  Konzept	  der	  Ewigen	  Wiederkunft	  des	  Gleichen,	  er	  findet	  die	  Anbindung	  an	  die	  

Zukunft,	  den	  Übermenschen,	  er	  gewinnt	  sich	  sein	  heiliges	  Ja-‐sagen	  und	  kehrt	  endlich	  mit	  

der	  Fülle	  dieser	  Gaben,	  mit	  dieser	  umfänglicheren	  Seele	  zurück,	  um	  das	  ihm	  vom	  Fatum	  

Zugeteilte	  ins	  Werk	  zu	  setzen	  und	  via	  seiner	  Philosophie	  auf	  die	  folgenden	  Generationen	  

wirken	  zu	  lassen.	  In	  diesem	  Sinne	  von	  Campbells	  Monomythos	  gewinnt	  sich	  Nietzsches	  

persönliches	  Roadmovie	  die	  mythische	  Dimension:	  "Ohne	  Übertreibung	  lässt	  sich	  sagen,	  

daß	  der	  Mythos	  der	  geheime	  Zufluß	   ist,	  	  durch	  den	  die	  unerschöpflichen	  Energien	  des	  

Kosmos	  in	   die	   Erscheinungen	   der	   menschlichen	   Kultur	   einströmen“1037	  	   formuliert	   es	  

Campbell.	  Und	  Nietzsche	  selbst	  notiert	  sich	  den	  schicksalsweisenden	  Gedanken,	  dem	  wir	  

bereits	  begegnen	  durften:	  „Seltsam!	  Ich	  werde	  in	  jedem	  Augenblick	  von	  dem	  Gedanken	  

beherrscht,	  daß	  meine	  Geschichte	  nicht	  nur	  eine	  persönliche	  ist,	  daß	  ich	  für	  viele	  etwas	  

thue,	   wenn	   ich	   so	   lebe	   und	  mich	   forme	   und	   verzeichne:	   es	   ist	   immer	   als	   ob	   ich	   eine	  

Mehrheit	   wäre,	   und	   ich	   rede	   zu	   ihr	   traulich-‐ernst-‐tröstend.“ 1038 	  Sein	   Leben,	   sein	  

Aufsuchen	   und	   Durchdringen	   der	   so	   vielfältigen	   Sphären,	   sein	   Reden	   mit	   ihnen,	   sein	  

dionysisches	  Roadmovie	  gerinnt	  zu	  seiner	  Philosophie.	  

VI.3 Der	  doppelte	  Blick	  und	  die	  salutogenetische	  Agenda	  

„Die	  antike	  Weltbetrachtung	  wieder	  gewinnen!	  Wirklich	  die	   	  M o i r a 	  über	  allem,	   	  die	  	  

G ö t t e r 	  Repräsentanten	  wirklicher	  Mächte!	  Antik	  werden!“1039	  notiert	  sich	  Nietzsche	  

1878	  als	  Auftrag	  für	  sich	  wie	  für	  sein	  philosophisches	  Schaffen.	  Er	  fordert	  damit	  zurück,	  

was	   vom	   Individuum	  moderner	   Zeitalter	   schon	   lang	  dem	  Nihilismus	  preisgegeben	   ist;	  

gleichermaßen	  liegt	  ihm	  daran,	  mit	  dem	  transtemporalen	  Brennspiegel	  jenen	  Funken	  zu	  

entfachen,	   der	   entflammt,	   was	   in	   den	   Tiefen	   des	   kollektiven	   Bewusstseins	   noch	   als	  

Seelenbrennstoff	  gelagert	  ist.	  Denn	  die	  Seele	  muss	  brennen,	  ihre	  Flamme	  entfalten	  und	  

spielen	   lassen,	   um	   gesund	   zu	   sein.	   Nietzsches	   Philosophie	   ist	   ihrem	  Wesen	   nach	   ein	  

salutogenetisches	  Unternehmen.	   Deshalb	   steht	   für	   die	   heraufkommenden	  Generationen	  

die	  Gesundheit	  der	   Instinkte	   für	   ihn	   im	  Vordergrund,	  die	  gesunde	  Physis,	  der	  gesunde	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1037	  Campbell,	  Joseph	  (1978):	  Der	  Heros	  in	  tausend	  Gestalten,	  p.	  13	  
1038	  KSA	  9,	  NF,	  p.	  339	  
1039	  KSA	  8,	  NF,	  p.	  509	  



	   V I . 	   D I E 	   A R T I S T I K 	   D E S 	   D E N K E N S 	   U N D 	   I H R 	   I N S T I N K T 	  

	  

284	  

Geist,	  die	  gesunde	  Seele,	  das	  gesunde	  Herz.	  Deshalb	  braucht	  Nietzsche	  „die	  Salbbüchsen	  

und	   Medicinflaschen	   	   a l l e r 	   antiken	   Philosophen“1040.	   Deshalb	   ist	   er	   immer	   auch	  

„ A r z t 	   d e r 	   C u l t u r “ 1041.	   „Antik	   werden!“	   bedeutet	   vor	   allem:	   wieder	   erstarken.	  

Sich	  wieder	  „wirklicher	  Mächte“	  zu	  besinnen	  –	  auch	  sie	  zu	  schaffen,	  an	  das	  Schöpfwerk	  

zu	  glauben	  und	  es	  zu	  lieben	  -‐,	  wenngleich	  der	  diagnostische	  Blick	  in	  das	  weiße	  Rauschen	  

des	   Nihilismus	   einsieht.	   „Ich	   erwarte	   immer	   noch“,	   formuliert	   Nietzsche,	   	   „dass	   ein	  

philosophischer	   	   A r z t 	   im	   ausnahmsweisen	   Sinne	   des	  Wortes	   -‐	   ein	   Solcher,	   der	   dem	  

Problem	  der	  Gesammt-‐Gesundheit	   von	  Volk,	   Zeit,	  Rasse,	  Menschheit	  nachzugehn	  hat	   -‐	  

einmal	  den	  Muth	  haben	  wird,	  meinen	  Verdacht	  auf	  die	  Spitze	  zu	  bringen	  und	  den	  Satz	  zu	  

wagen:	   bei	   allem	   Philosophiren	   handelte	   es	   sich	   bisher	   gar	   nicht	   um	   „Wahrheit“,	  

sondern	   um	   etwas	   Anderes,	   sagen	   wir	   um	   Gesundheit,	   Zukunft,	   Wachsthum,	   Macht,	  

Leben	   …	   “1042	  Zeigen	   sich	   aber	   vielleicht	   doch	   die	   Wahrheit	   und	   die	   lebenstüchtigen	  

Werte,	  das	  Nichts	  und	  das	  „große	  Stimulanz	  zum	  Leben“	  miteinander	  verschränkt,	  wenn	  

man	  den	  Zugangscode	  kennt?	  	  

	  

Ein	   solcher	   Schlüssel-‐Aphorismus,	   der	   den	   Code	   zu	   Nietzsches	   hoher	   Kunst	   der	  

philosophischen	   Transvision	   bereithält,	   die	   mit	   dem	   Erkenntnisakt	   und	   dem	  

Schaffensakt	   jongliert,	   findet	   sich	   unmittelbar	   im	   Anschluss	   an	   das	   mystisch-‐launige	  

Gespräch	   des	   Wanderers	   mit	   seinem	   Schatten	   im	   zweiten	   Teil	   von	   Menschliches,	  

Allzumenschliches.	  Am	   Ende	   des	   Dialogs	   verlangt	   der	  Wanderer	   von	   seinem	   geliebten	  

Schatten	  „Ernst“	  für	  dessen	  „erste	  Frage“.1043	  Ob	  die	  angekündigte	  „erste	  Frage“	  sich	  auf	  

den	  nachfolgenden	  Aphorismus	  1	  –	  als	  Antwort	  des	  Schattens	  auf	  diese	  -‐	  bezieht,	  bleibt	  

hier	   offen;	   doch	   mag	   einiges	   dafür	   sprechen,	   dass	   gerade	   Schatten	   so	   dunkel	   und	  

gleichzeitig	   die	   Konturen	   des	   Lichts	   so	   klar	   zeichnend	   in	   Bildern	   zu	   reden	   verstehen.	  

Legt	   sich	   doch	   dieser	   Aphorismus	   dem	   Leser	   als	   ein	   in	   den	   christlich-‐jüdischen	  

Ursprungsmythos	   verlegtes	   Rätselbild	   dar,	   das	   über	   den	  access	  zu	  Nietzsches	   Denken	  

der	  doppelten	  Sphären-‐Optik	  entscheidet.	  	  „ V o m 	   B a u m 	   d e r 	   E r k e n n t n i s s . -‐ 	  

Wahrscheinlichkeit,	  aber	  keine	  Wahrheit:	  Freischeinlichkeit,	  aber	  keine	  Freiheit,	  -‐	  diese	  

beiden	  Früchte	  sind	  es,	  derentwegen	  der	  Baum	  der	  Erkenntnis	  nicht	  mit	  dem	  Baum	  des	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1040	  ebd.	  
1041	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  545	  
1042	  KSA	  3,	  FW,	  p.	  349	  
1043	  KSA	  2,	  MAM,	  p.	  539	  
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Lebens	   verwechselt	  werden	  kann.“1044	  Nun	   gibt	   die	   biblische	  Geschichte	   selbst	   bereits	  

ein	   topologisches	  Rätsel	   auf:	   Sowohl	  der	  Baum	  der	  Erkenntnis	   als	   auch	  der	  Baum	  des	  

Lebens	  stehen	  in	  der	  Mitte	  des	  Paradieses.	  Ist	  die	  Mitte	  bereits	  relativ?	  Kommt	  es	  darauf	  

an,	   worauf	   man	   fokussiert?	   Es	   lässt	   sich	   zuvorderst	   fragen,	   ob	   die	   Möglichkeit	   auf	  

Erkenntnis,	   die	   dem	   Paradies	   inhäriert,	   sobald	   sie	   ergriffen	   wird,	   nicht	   ohnehin	   das	  

Paradies	  sofort	  nihiliert,	  weil	  es	  nur	  im	  Verzicht	  auf	  diese	  Chance	  der	  Erkenntnis	  der	  Ort	  

des	  schönsten	  und	  leichtesten	  Lebens	  und	  der	  Fülle	  ist.	  Hat	  hier	  der	  gerissene	  christlich-‐

jüdische	   Schöpfergott	   eine	   biologische	   Nihilierungsmaschine,	   getarnt	   als	   Baum,	   ins	  

Paradies	   gepflanzt,	   kommt	   mit	   der	   Erkenntnis	   auch	   immer	   gleich	   der	   nichtende	  

Charakter	  des	  Daseins,	  der	  Schein	  ans	  Licht,	  verliert	  man	  unmittelbar,	  was	  aufseiten	  des	  

Lebens	  sich	  als	  Festwert	  zeigt?	  Waren	  Gut	  und	  Böse	  und	  Scham	  nur	  die	  Vordergründe	  

einer	  Machtinstanz?	  Ebenso	  die	  Vertreibung	  aus	  dem	  Paradies,	  die	  Flammenschwerter	  

der	  Cherubim,	  die	  fortan	  den	  Weg	  zum	  Baum	  des	  Lebens	  bewachen	  sollten?1045	  Worum	  

es	  Nietzsche	   in	   seiner	  Philosophie	  maßgeblich	  geht,	   ist	  die	  Rückeroberung	  des	  Baums	  

des	  Lebens.	  Und	  das	  trotz	  der	  Erfahrung,	  die	  der	  Baum	  der	  Erkenntnis	  mit	  sich	  bringt.	  	  

	  

Dies	  ist	  Nietzsches	  doppelte	  Optik:	  Sieht	  er	  auf	  den	  Baum	  der	  Erkenntnis,	  so	  zeigen	  sich	  

dem	  Erkennenden	  dessen	   Früchte	   als	  Wahrscheinlichkeit	   und	   Freischeinlichkeit	   –	  wer	  

den	   nichtenden	   Fluss	   des	   Nihilismus	   durchschritten	   hat,	   sieht	   ein,	   dass	   es	   mit	   allem	  

nichts	  ist,	  bloßer	  Schein	  west,	  folglich	  die	  Früchte	  Schein	  sind,	  dass	  alle	  Werte	  bereits	  für	  

uns	  geschaffene	  und	  angesetzte	  sind.	  Jedoch:	  Um	  zu	  leben	  bedürfen	  wir	  der	  Festwerte,	  

Greifbarkeiten,	  der	  Früchte	  des	  Baums	  des	  Lebens	  -‐	  wie	  hier	  im	  Bild	  der	  Wahrheit	  und	  

der	  Freiheit.	  Es	  kommt	  darauf	  an,	  worauf	  die	  Optik	  geschärft	  wird:	  auf	  die	  Sphäre	  des	  

Erkennens	  oder	   auf	   die	   Sphäre	  des	  Lebens.	  Diese	  doppelte	  Optik	  wie	   auch	  Nietzsches	  

Instinkt	   und	   Feingefühl	   für	   die	   jeweils	   angemessenen	   Perspektiven	   durchzieht	   sein	  

Werk,	  sodass	  sein	  Leser	  stets	  herausgefordert	  ist,	  für	  diese	  Akrobatik	  die	  entsprechende	  

Fitness	  mitzubringen.	  Wer	  redlich	  trainiert	  ist,	  weiß:	  „Der	  Wahrhaftige	  endet	  damit,	  zu	  

begreifen,	   daß	   er	   immer	   lügt.“1046	  Aus	   dieser	  weitesten	   Perspektive	   ist	   das	   Lügen	   der	  

Wille	  zum	  Leben:	  ein	  Bekenntnis	  zum	  Schaffen,	  zum	  Werte	  ansetzen	  und	  hineinsehen,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1044	  ebd.,	  p.	  540	  
1045	  vgl.	  Die	  Merian	  Bibel	  (1996):	  Altes	  Testament,	  1.	  Buch	  Mose	  3,	  p.	  8	  -‐	  10	  
1046	  KSA	  10,	  NF,	  p.74	  
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zum	  Täuschen,	  wenn	  es	  dem	  Leben	  dienlich	  ist.1047	  Wenn	  des	  Wanderers	  Schatten	  diese	  

doppelte	   Einsicht	  mythisch	   codiert	   darlegt,	   so	   aus	   dieser	   Geste	   heraus:	   „Ich	   liebe	   die	  

Menschen,	  weil	  sie	  Lichtjünger	  sind,	  und	   freue	  mich	  des	  Leuchtens,	  das	   in	   ihrem	  Auge	  

ist,	  wenn	  sie	  erkennen	  und	  entdecken,	  die	  unermüdlichen	  Erkenner	  du	  Entdecker.“1048	  

Der	   Mensch	   ist	   angesprochen	   als	   Dichter,	   Rätselrater	   und	   Entdecker	   des	   Zufalls.1049	  

Nietzsche	  weiß,	  dass	  ein	  mal	  eins	  zwei	  sein	  kann.1050	  Ob	  als	  Wanderer	  und	  Schatten,	  ob	  

als	  Baum	  der	  Erkenntnis	  und	  Baum	  des	  Lebens.	  Das	  Rätsel	  der	  Mitte	  erhält	  seinen	  Wink	  

durch	  die	  jeweilige	  Optik	  auf	  die	  Früchte.	  „Es	  ist	  	  A l l e s 	  Optik	  ...“	  wird	  er	  später	  einmal	  

in	  aller	  Tragweite	  an	  Freund	  Peter	  Gast	   schreiben,	  wozu	   ihn	   inspirierte,	  dass	  offenbar	  

der	   Präsident	   des	  Wagner-‐Vereins	   in	   München,	   Seydlitz,	   Nietzsche	   gegenüber	   diejene	  

gewählt	  hatte,	  die	  ihm	  „olympische	  Serenität“	  in	  Nietzsche	  erkennen	  ließ.1051	  

	  

Diese	   doppelte	   Einsicht,	   einmal	   in	   die	   nihilistische	   Grundstruktur,	   einmal	   in	   die	  

lebendige	  Vielfalt,	  dieses	  Gewahrsein	  der	  coincidentia	  oppositiorum	  von	  Leere	  und	  Fülle,	  

muss	  Philosophie	  für	  Nietzsche	  leisten	  können.	  Wesentlich	  ist	  aber	  für	  ihn,	  dass	  sie	  sich	  

auch	   als	   Überwinderin	   des	   Nihilismus	   versteht:	   indem	   sie	   die	   Immersion	   in	   die	  

künstlerische	  Weltkonzeption	  vornimmt,	  in	  dem	  sie	  Artistenmetaphysikerin	  wird.	  Denn	  

wer	   erkannt	   und	   verinnerlicht	   hat,	   dass	   alle	   großen	  Werte	   bislang	   in	   die	  Welt	   hinein	  

gelegt	  wurden,	  dass	  der	  Wille	  zur	  Macht	  eingesetzt	  wurde,	  um	  sie	  vorzugeben,	  der	  weiß	  

auch,	   dass	   er	   selbst	   in	   die	   Position	   treten	   kann,	   Umwertungen	   vorzunehmen,	   dass	   er	  

neue	   Werte	   entwerfen	   und	   sie	   ansetzen	   kann.	   Eine	   solche	   Philosophie	   gibt	   dem	  

Menschen	  die	  Macht	  zurück,	  die	  Welt	  im	  Sinne	  des	  Willens	  zum	  Leben	  zu	  gestalten,	  als	  

Salutogenese-‐Projekt.	   Das	   bedeutet	   aber	   auch,	   zuvor	   die	   Werte	   der	   gewohnten	  

dekadenzfördenden,	  devolutiven	  Verhaltensweisen	  und	  Glaubensakte	  zu	  decouvrieren,	  

sie	   abzulegen	   und	   für	   sich	   zu	   nihilieren,	   die	   zugehörigen	   Instinkte	   von	   der	   Ignoranz	  

gegenüber	   der	   Fremdausrichtung	   auf	   décandence-‐Einflüssen	   zu	   lösen,	  1052 	  sie	   einer	  

Korrektur	  zu	  unterziehen	  und	  als	  Zukunftsdesigner	  zunächst	  sich	  selbst	  als	  Verbündeten	  

für	   eine	   Re-‐	   und	   Neu-‐Programmierung	   zu	   gewinnen:	   für	   einen	   gesünderen	   Weg,	   ein	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1047	  Interessante	  Beispiele	  und	  Überlegungen	  finden	  sich	  hierzu	  im	  Buch	  von:	  Sommer,	  Volker	  (1994):	  Lob	  
der	  Lüge.	  Täuschung	  und	  Selbstbetrug	  bei	  Tier	  und	  Mensch	  
1048	  KSA	  2,	  MAM,	  p.	  538	  
1049	  vgl.	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  179	  
1050	  vgl.	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  66	  
1051	  KSB	  8,	  p.	  43	  (Peter	  Gast	  =	  Heinrich	  Köselitz.)	  
1052	  Nietzsche	  notiert	  sich	  hierzu:	  „Eine	  Correctur	  der	  Instinkte:	  ihre	  Loslösung	  von	  der	  Ignoranz.“	  KSA	  13,	  
NF,	  p.	  413	  
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gesünderes	  Ziel,	  einen	  gesünderen	  Sinn.	  Deshalb	  ist	  auch	  der	  Gefahr	  strikt	  zu	  begegnen,	  

den	   Übermenschen	   als	   technisches	   Hybridwesen,	   das	   immense	   Abhängigkeiten	   und	  

Verfallsformen	   generiert,	   zu	   denken.	  Will	   hier	  Nietzsche	   das	   Gute,	   oder	   vielmehr:	   das	  

aristokratisch	  Gute?	  „Nicht	  dass	  wir	  den	  Menschen	  helfen	  und	  nützen	  wollen:	  nein,	  daß	  

wir	  	  F r e u d e 	   h a b e n 	   a n 	   d e n 	   M e n s c h e n , 	  das	  ist	  das	  Wesentliche“	  präzisiert	  

Nietzsche,	  „daß	  es	  das	  giebt,	  was	  uns	  erfreut.“1053	  	  

	  

Damit	   es	   „das	   giebt,	   was	   uns	   erfreut“	   bedarf	   es	   zuvorderst	   insgesamt	   einer	  

„Geschmacksentwicklung,	   welche	   den	   Anblick	   	   s c h ö n e r 	   f r e u d i g e r 	   Menschen	  

nöthig	   hat“ 1054 ,	   mithin	   einer	   Um-‐	   und	   Ausbildung	   resp.	   einer	   Verstärkung	   der	  

entsprechenden	  ästhetischen	  und	  emotionalen	  Instinkte.	  Hier	  vollzieht	  sich	  der	  Switch	  

vom	  Gutes-‐tun-‐Wollen	  der	  Herdenmoral	  zum	  Schönes-‐schaffen-‐Können	  der	  vornehmen	  

Moral.	   Die	   Generosität	   des	   auf	   solche	  Weise	  Werteschaffenden	   –	   der	   seine	   Schönheit	  

verschwendet	   -‐	  zeitigt	  durchaus	  auch	  einen	  gesunden	  reziproken	  Altruismus	  und	  hebt	  

diesen	   als	   Freude	   über	   das	   Schöner-‐werden	   des	   Ganzen	   in	   die	   ästhetisch-‐emotionale	  

Sphäre.	  Trigger	  für	  die	  Entwicklung	  ins	  Schönere,	  Freudigere	  sind	  sowohl	  das	  amor	  fati,	  

das	  neben	  der	  Dimension	  des	  Erkennens	  und	  Schaffens	  auch	  die	  des	  Liebens	  hereinholt,	  

als	  auch	  das	  telos	  Übermensch,	  das	  sich	  hieraus	  speist.	  Die	  Freude	  will	  das	  Wollen:	  „aber	  

mein	   Wollen	   kommt	   mir	   stets	   als	   mein	   Befreier	   und	   Freudebringer“ 1055 	  lehrt	  

Zarathustra,	   und	   an	   anderer	   Stelle:	   „Wille	   –	   so	   heisst	   der	   Befreier	   und	  

Freudebringer“1056.	   Der	   Wille	   bringt	   Freiheit	   und	   Freude,	   er	   bringt	   aber	   auch	   die	  

Entscheidung:	   Nietzsche	   bestärkt	   den	  Willen	   zur	   Lebensbejahung,	   die	   Entscheidung	   –	  

das	  commitment	   –	   zur	  Lebensbejahung;	  und	  er	  ermutigt,	  uns	  selber	  aus	  den	  gesunden	  

Instinkten	  heraus	  als	  Natural	  Born	  Creators	  zu	  verstehen,	  welche	  verantworten,	  was	  sie	  

in	   die	   Welt	   hineinlegen,	   welche	   Richtung	   sie	   ihr	   geben.	   Aus	   diesem	   philosophisch-‐

schaffenden	   Anspruch	   heraus	   wird	   Nietzsche	   zum	   Menschheitslehrer,	   seine	   Lehre	  

besticht	  durch	  ihre	  Einfachheit:	  „Ich	  habe	  das	  Glück	  und	  sei’s	  die	  Ehre	  selbst	  noch	  mit,	  

nach	  ganzen	  Jahrtausenden	  der	  Verirrung	  und	  Verwirrung,	  den	  Weg	  wiedergefunden	  zu	  

haben,	   der	   zu	   einem	   Ja	   und	   einem	   Nein	   führt.	   Ich	   lehre	   das	   Nein	   <zu>	   	   Allem,	   was	  

schwach	   macht	   –	   was	   erschöpft.	   Ich	   lehre	   das	   Ja	   zu	   Allem,	   was	   stärkt,	   was	   Kraft	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1053	  KSA	  9,	  NF,	  p.	  250	  
1054	  ebd.,	  p.	  250	  
1055	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  111;	  vlg.	  hierzu	  auch:	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  400	  
1056	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  179	  
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aufspeichert,	  was	  den	  Stolz	  -‐	  -‐	  -‐	  “1057	  anhebt	  	  ließe	  sich	  hier	  in	  Nietzsches	  Notiz	  von	  1888	  

einfügen	   oder	   auch:	   wiederherstellt.	   Dazu	   ist	   der	   Wille	   nötig:	   „Der	   Wille	   ist	   das	  

Vermögen	  zu	  bejahen	  und	  zu	  verneinen:	  nichts	  Anderes.“1058	  	  Er	  ist	  die	  aktive	  Kraft,	  der	  

auf	  die	  Entwicklung	  einwirkt,	  der	  trotz	  der	  Erkenntnis	  des	  dahinterliegenden	  Nichts	  auf	  

der	   Ebene	   des	   Lebens	   über	   das	  Wie	  des	   Schaffens	   an	   der	   Zukunft	   entscheidet.	   Damit	  

bedarf	   es	   für	   den	   Jasagenden	   auch	   oft	   eines	   Neins,	   will	   er	   die	   Zukunft	  

verantwortungsvoll	  gestalten.	  

	  

Was	  ist	  nun	  das	  Geheimnis	  aller	  Kreatoren,	  wie	  setzen	  sie	  Werte	  trotz	  der	  Einsicht	   ins	  

Nichts	  an?	  -‐	  Deren	  Macht	  liegt	  in	  der	  Lüge,	  der	  dekadenten	  wie	  der	  lebensförderlichen.	  

Als	  Lügender	  nimmt	  sich	  der	  Mensch	  in	  seiner	  Kreativkraft	  wahr,	  er	  verfügt	  über	  sie,	  er	  

ist	   vor	   allem:	   Künstler.	   „Metaphysik,	   Moral,	   Religion,	   Wissenschaft	   –	   Alles	   nur	  

Ausgeburten	  seines	  Willens	  zur	  Kunst,	  zur	  Lüge“	  stellt	  Nietzsche	  1888	  in	  einer	  Vorarbeit	  

zu	   seinem	   geplanten	  Werk	  Der	  Wille	   zur	  Macht	   heraus	   und	   verdeutlicht	  die	   damit	   in	  

Zusammenhang	   stehende	   –	   nur	   vordergründig	   überraschende	   -‐	   salutogenetische	  

Operation	  noch	  weiter:	  	  

„Vieles	   niemals	   sehn,	   Vieles	   falsch	   sehn,	   Vieles	   hinzusehn	   .	   .	   .	   “1059	  [..]	   Die	   Liebe,	   die	  

Begeisterung,	   „Gott“	   –	   lauter	   Feinheiten	   des	   letzten	   Selbstbetrugs,	   lauter	   Verführungen	  

zum	   Leben!	   In	   Augenblicken,	   wo	   der	   Mensch	   zum	   Betrogenen	   wird,	   wo	   er	   wieder	   ans	  

Leben	  glaubt,	  wo	  er	  sich	  überlistet	  hat:	  oh	  wie	  schwillt	  es	  da	  ihm	  auf!	  Welches	  Entzücken!	  

Welches	   Gefühl	   der	   Macht!	   Wie	   viel	   Künstler-‐Triumph	   im	   Gefühl	   der	   Macht!	   .	   .	   .	   Der	  

Mensch	  ward	  wieder	   einmal	   Herr	   über	   den	   „Stoff“	   –	   Herr	   über	   die	  Wahrheit!	   .	   .	   .	   	   Und	  

wann	  immer	  der	  Mensch	  sich	  freut,	  er	  ist	  immer	  der	  Gleiche	  in	  seiner	  Freude:	  er	  freut	  sich	  

als	  Künstler,	  er	  genießt	  sich	  als	  Macht.	  	  D i e 	   L ü g e 	   i s t 	   d i e 	   M a c h t 	   . . . 	  

Die	   Kunst	   und	   nichts	   als	   die	   Kunst.	   Sie	   ist	   die	   große	   Ermöglicherin	   des	   Lebens,	   die	  

große	  Verführerin	  zum	  Leben,	  das	  große	  Stimulans	  zum	  Leben	  .	  .	  .“1060	  

	  

Das	   ist	  Nietzsches	  Artistenmetaphysik:	  samt	   ihrer	  psychologischen	  Dimension,	  die	  den	  

Stolz	   des	   Menschen	   wiederherstellt	   und	   würdigt.	   Die	   ihn	   die	   Freude	   an	   seinem	  

Schöpfwerk	  feiern	  lässt,	  die	  ihn	  sich	   in	  seiner	  Größe	  wahrnehmen	  lässt.	  Aus	  der	  Größe	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1057	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  412	  
1058	  KSA	  9,	  NF,	  p.	  518	  
1059	  KSA	  13,	  	  NF,	  p.	  193	  
1060	  ebd.,	  p.	  193,	  194	  
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heraus	  lassen	  sich	  andere,	  umfänglichere	  Perspektiven	  gewinnen.	  Von	  hier	  aus	  lässt	  sich	  

auch	  zurückspiegeln	  auf	  das	  Gut	  und	  Schlecht	  der	  aristokratischen	  Moral	  –	  und	  so	  fragt	  

Nietzsche:	   „Was	   ist	   gut?	   –	  Alles,	  was	   das	  Gefühl	   der	  Macht,	   den	  Willen	   zur	  Macht,	   die	  

Macht	   selbst	   im	   Menschen	   erhöht.	   Was	   ist	   schlecht?	   –	   Alles,	   was	   aus	   der	   Schwäche	  

stammt.“1061	  Das	  Glück	   selber	   spielt	   noch	   in	  diesen	  Horizont	  herein:	   „Was	   ist	  Glück?	  –	  

Das	   Gefühl	   davon,	   dass	   die	   Macht	   	   w ä c h s t , 	   dass	   ein	   Widerstand	   überwunden	  

wird.“1062	  Ein	   solcher	   Mensch	   begreift	   sich	   nicht	   als	   „Mängelwesen“,	   er	   spürt	   seine	  

Macht	   als	   Künstler,	   er	   zeitigt	   seinen	   Erfolg	   als	   ein	   „Kombinations-‐Superstar“,	   wie	  

Evolutionsbiologe	   Josef	  H.	  Reichholf	  dies	   ausdrückt:	   „Es	   ist	   fast	   unheimlich:	   Biologisch	  

betrachtet	   scheint	   der	  Mensch	   regelrecht	   auf	   Erfolg	   programmiert!“1063	  Was	  Reichholf	  

hier	  biologisch	  als	  Erfolgsprogramm	  herausstellt,	  ist	  für	  Nietzsche	  das	  Wirken	  gesunder	  

Instinkte,	   der	   Zugewinn	   an	   Macht,	   das	   lebensförderliche	   Hinauswachsen	   über	   sich	  

selbst.	  Dennoch	   schließt	  dies	   auch	  eine	   „Gesammt-‐Abirrung	  der	  Menschheit	   von	   ihren	  

Grundinstinkten“	   nicht	   aus,	   worin	   Nietzsche	   „das	   eigentliche	   Räthsel,	   das	   das	   Thier	  

„Mensch“	  dem	  Philosophen	  aufgiebt“	  sieht.1064	  Die	  zentrale	  Frage	  lautet	  ihm	  dabei	  nicht:	  

Wie	  kam	  das	  Böse	  in	  die	  Welt?	  -‐	  sondern:	  Wie	  kam	  das	  Dekadente	  in	  die	  Welt?	  Wie	  griff	  

es	  um	  sich?	  War	  es	  der	  verführerische	  Imperativ	  der	  Anti-‐Schlange,	  die	  sich	  am	  7.	  Tage	  

ins	   Paradies	   gelegt	   hatte	   und	   mit	   einem	   ganz	   und	   gar	   schlangenuntypischen	   „Sei	  

bequem!	   Sei	   abhängig!	   Lass	   dich	   unterhalten!“	   bezirzte?	   Ist	   eine	   solche	   Anti-‐Schlange	  

damit	   die	   Anti-‐Künstlerin,	   die	   Anti-‐Schöpferin	   par	   excellence?	   Das	   entropische	  

Prinzip1065,	   die	   Dekadence?	  Wäre	   damit	   die	   Entropie	   die	   Ursünde?1066	  Lässt	   sich	   dem	  

nur	  durch	  die	  ordnende	  Qualität	  des	  Künstlers	  begegnen,	  der	   in	  offenen	  Subsystemen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1061	  KSA	  6,	  AC,	  p.	  170	  
1062	  ebd.	  
1063	  Reichholf,	  Josef	  H.	  (2001):	  Warum	  wir	  siegen	  wollen,	  p.	  28;	  	  vgl.	  auch:	  p.	  26	  -‐	  32	  
1064	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  89	  
1065	  Gemäß	  des	  2.	  Haupsatzes	  der	  Thermodynamik	  nimmt	  in	  geschlossenen	  Systemen	  die	  Entropie	  zu.	  
1066	  Eine	  anschauliche	  Anekdote	  zum	  Thema	  Entropie	  erzählt	  Physiker	  John	  Wheeler:	  „Eines	  Nachmittags	  
im	  Jahre	  1970	  diskutierten	  Bekenstein	  –	  damals	  Doktorand	  –	  und	  ich	  in	  meinem	  Büro	  in	  der	  Jadwin	  Hall	  
von	   Princeton	   über	   die	   Physik	   der	   Schwarzen	   Löcher.	   Ich	   erzählte	   ihm	   von	   dem	   Unbehagen,	   daß	   ich	  
immer	   verspüre,	   wenn	   eine	   Tasse	   mit	   heißem	   Tee	   Wärmeenergie	   mit	   einer	   Tasse	   mit	   kaltem	   Tee	  
austauscht.	  Indem	  ich	  diesen	  Wärmeaustausch	  erlaube,	  ändere	  ich	  nichts	  an	  der	  Energie	  des	  Universums	  
ich	  erhöhe	  aber	  dessen	  mikroskopische	  Unordnung,	   seine	  Entropie.	  Bei	  einem	   irreversiblen	  Prozeß	  wie	  
diesem	  erhöht	   sich	   immer	  die	  Entropie	  der	  Welt.	   „Die	  Folgen	  meiner	  bösen	  Tat	  bestehen	  bis	   zum	  Ende	  
aller	   Zeiten,	   Jacob“	   bemerkte	   ich.	   „Wenn	   aber	   ein	   schwarzes	   Loch	   vorbeisaust	   und	   ich	   die	   Tasse	  
hineinwerfe,	  kann	  ich	  mein	  Vergehen	  vor	  aller	  Welt	  verbergen.	  Das	  ist	  doch	  seltsam!““	  Jacob	  Bekenstein,	  
ein	  rechtschaffener	  Mann,	  dem	  es	  um	  die	  Gesetzmäßigkeit	  der	  Schöpfung	  ernst	  war,	  erhielt	  so	  den	  Impuls	  
zur	   Entwicklung	   seiner	   Theorie	   der	   Thermodynamik	   schwarzer	   Löcher.	   In:	   Wheeler,	   John	   Archibald	  
(1990):	  Gravitation	  und	  Raumzeit,	  Die	  vierdimensionale	  Ereigniswelt	  der	  Relativitätstheorie,	  p.	  227	  
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Entropie	   abführen	   kann?1067	  Ist	   das	   kreative	   Ordnungen-‐schaffen	   selbst	   die	   Macht,	   in	  

der	  sich	  das	  Leben	  feiert?	  

	  

Mithin	  lässt	  sich	  aus	  der	  doppelten	  Optik	  auf	  den	  Baum	  der	  Erkenntnis	  und	  den	  Baum	  

des	  Lebens	   auch	  das	  Folgende	   entnehmen:	   „daß	  die	  Kunst	   	  m e h r 	   w e r t h 	   i s t 	   als	  

die	  „Wahrheit““1068.	  Das	  ist	  Nietzsches	  große	  Einsicht,	  das	  legt	  die	  Rangordnung	  fest,	  das	  

ist	  sein	  Glaubensbekenntnis	  zum	  Leben.	   In	  Nietzsches	   „Artisten-‐Evangelium“	  offenbart	  	  

sich	   die	   Kunst	   schließlich	   „als	   die	   eigentliche	   Aufgabe	   des	   Lebens“,	   „als	  	  

m e t a p h y s i s c h e 	   T h ä t i g k e i t “ . 1069 	  Sie	   ist	   das	   Universal-‐Heilmittel	   gegen	  

Pessimismus,	   Nihilismus	   und	   décadence.	   Deshalb	   ist	   Philosophie	   „zur	   	   B i l d u n g 	  	  

unentbehrlich,	   weil	   sie	   das	   	   W i s s e n 	   in	   eine	   künstlerische	   Weltconception	  	  

h i n e i n z i e h t 	   und	   dadurch	   veredelt.“ 1070 	  Was	   voraussetzt,	   dass	   der	   Philosoph	  

einem	   solchen	  Unternehmen	  gewachsen	   ist:	   „Der	  Philosoph	  der	   Zukunft?	   er	  muss	  das	  

Obertribunal	   einer	   künstlerischen	   Kultur	   werden,	   gleichsam	   die	   Sicherheitsbehörde	  

gegen	  alle	  Ausschreitungen.“1071	  Er	  muss,	  selbst	  wenn	  sich	  ihm	  aufseiten	  des	  Erkennens	  

darlegt,	   dass	   die	   Kybernetik	   der	   Philosophie	   den	   Rang	   längst	   abgelaufen	   hat,	   sich	  

dennoch	  aufseiten	  des	  Lebens	  als	  ein	  Werte	  Schaffender	  verstehen,	  als	  einer,	  der	  bereit	  

ist	  sie	  mit	  seinen	  Mitteln,	  selbst	  noch	  mit	  den	  Hilfsmitteln	  der	  Kybernetik,	  ins	  Design	  der	  

Zukunft	  einzuschreiben.	  	  

	  

Dennoch	  stellt	  sich	  die	  Freiwilligkeit	  bei	  allem	  Schaffen,	  vor	  allem	  beim	  Kunstschaffen,	  

infrage.	  Wenn	  die	  Kunst	  einen	  Menschen	  in	  Besitz	  nimmt,	  so	  tritt	  sie	  als	  „Naturgewalt“	  in	  

Erscheinung,	   und	   zwar	   in	   zwei	   Zuständen:	   „einmal	   als	   Vision,	   andrerseits	   als	   der	  

dionysische	   Orgiasmus.	   Dieselben	   sind	   physiologisch	   vorgebildet	   im	   Traum	   und	  

Rausch“.	  1072	  In	  gewisser	  Weise	  spielt	  hier	  Nietzsches	  mystischer	  Instinkt	  herein,	  der	  die	  

Inspirationen	   des	   Gottes	   Apoll,	   der	   die	   distinkte	   Gestaltwelt	   der	   Vision	   übermittelt,	  

wahrzunehmen	  weiß	  –	  ebenso	  wie	  die	  rauschhafte	  Entgrenzung	  und	  die	  Immersion	  ins	  

Ganze,	  welche	  Gott	  Dionysos	  bereit	  hält.	  Um	  dies	  auf	  die	  Erde	  zu	  holen,	  spricht	  Nietzsche	  

von	   den	   beiden	   Kunsttrieben,	   dem	   apollinischen	   und	   dem	   dionysischen.	   Wesentlich	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1067	  vgl.	  Prigogine,	  Ilya	  (1992):	  Vom	  Sein	  zum	  Werden,	  p.	  104	  ff.	  
1068	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  227	  
1069	  ebd.,	  p.	  228	  
1070	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  436	  
1071	  ebd.,	  p.	  443	  
1072	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  226	  
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scheint,	  dass	  für	  das	  Kunstschaffen	  die	  Instinkte	  und	  Sinne	  ausdifferenziert	  sein	  müssen:	  

Das	  Ausbilden	  der	   Instinkte	   ist	  die	  Ausbildung	   des	  Künstlers	   schlechthin.	  Auch	  die	   für	  

ein	   gelingendes	   Leben:	   „das	   Wesentliche	   an	   der	   Kunst	   bleibt	   ihre	   Daseins-‐	  

V o l l e n d u n g , 	   ihr	  Hervorbringen	  der	  Vollkommenheit	   und	  Fülle“	   bringt	  Nietzsche	  

ihre	   schicksalswendende,	   existenzoptimierende	   und	   divinisierende	   Dimension	   ans	  

Licht,	  „Kunst	  ist	  wesentlich	  	  B e j a h u n g , 	   S e g n u n g , 	   V e r g ö t t l i c h u n g 	   d e s 	  

D a s e i n s . . . “ 1073 	  Sie	   macht	   weder	   Halt	   vor	   dem	   Hässlichen,	   noch	   vor	   dem	  

Furchtbaren	  und	  Fragwürdigen:	  Sie	  darzustellen	  „ist	  selbst	  schon	  ein	  Instinkt	  der	  Macht	  

und	  Herrlichkeit	  am	  Künstler:	  er	  fürchtet	  sie	  nicht	  .	  .	  .“1074	  Die	  Kunst	  ist	  die	  Erlöserin,	  die	  

Siegerin	  über	  die	  Wahrheit,	  die	  Kulturbringerin	  der	  Salutogenese,	  das	  große	  Stimulanz	  

zum	  Leben.	  

	  

Bleibt	   hier,	   noch	   einen	   kurzen	   Exkurs	   zu	   einer	   weiteren	   akrobatischen	   Spielart	   der	  

Wahrnehmung	   des	   Künstlers	   einzubringen	   –	   zu	   seiner	   Wendigkeit	   Perspektiven	  

umzudrehen:	   in	   einer	  Weise,	  dass	  der	  übliche	   frame	   der	  Betrachtung	  genau	  diametral	  

dem	  gegenüber	  steht,	  den	  er,	  der	  Künstler,	  sich	  als	  seinen	  frame	  wählt:	  „Man	  ist	  um	  den	  

Preis	  Künstler,	  daß	  man	  das,	  was	  alle	  Nichtkünstler	  „Form“	  nennen,	  als	   	   I n h a l t , 	  als	  

„die	  Sache	  selbst“	  empfindet.	  Damit	  gehört	  man	  freilich	  in	  eine	  	  v e r k e h r t e 	   W e l t : 	  

denn	   nunmehr	   wird	   einem	   der	   Inhalt	   zu	   etwas	   bloß	   Formalem,	   	   -‐	   unser	   Leben	  

eingerechnet.“1075 	  Nietzsches	   artistischer	   Intellekt	   stellt	   dieses	   Vexierbild	   zwischen	  

Form	  und	  Inhalt	  deshalb	  so	  prägnant	  heraus,	  und	  hält	  es	  sogar	  noch	  ein	  zweites	  Mal	  in	  

seinen	   Notizen	   von	   1888	   fest,	   zumal	   der	   Künstlerblick	   der	   radikal	   andere	   ist,	   das	  

Komplement	   zur	   Schau	   des	   Nichtkünstlers,	   was	   dazu	   führt,	   dass	   der	   Künstler	   seine	  

eigenen	   Erlebnisse	   diesen	   Kriterien	   unterzieht,	   sich	   ihres	   szenischen	   Effekts	   gewahr	  

wird	  und	  sie	  für	  sein	  Kunstschaffen	  ausbeutet.	  Da	  diese	  spannende	  Umkehrung	  bereits	  

ausführlicher	  in	  Keine	  Schönheit	  ohne	  Gefahr	  behandelt	  wurde,	  auch	  in	  Hinblick	  auf	  die	  

Kunstrezeption,	  sei	  hier	  nur	  in	  aller	  Kürze	  darauf	  verwiesen,	  worauf	  sich	  diese	  in	  einem	  

reizvollen	  Gedankenexperiment	   zudem	  anwenden	   lässt:	  Zieht	  man	  nämlich	  die	  beiden	  

großen	   philosophischen	   Konzepte	   Nietzsches,	   die	   oft	   so	   ungern	   zusammengedacht	  

werden,	   den	   Willen	   zur	   Macht	   und	   die	   Ewige	   Wiederkunft	   des	   Gleichen	   in	   die	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1073	  ebd.,	  p.	  241	  
1074	  ebd.	  
1075	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  9,	  10	  
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künstlerische	  Weltkonzeption	  hinein,	   	   so	  könnte	   letztere	  zum	   Inhalt	  werden,	  während	  

der	  Wille	  zur	  Macht	  zu	  etwas	  bloß	  Formalen	  wird.1076	  

	  

Der	  Künstlerphilosoph:	  Er	  hat	   es	   in	  der	  Hand,	  Perspektiven	  umzustellen,	   ihm	  sind	  die	  

vernichtenden	   Kräfte	   zueigen	   aufseiten	   der	   Erkenntnis,	   die	   schaffenden	   aufseiten	   des	  

Lebens.	  Die	  Erkenntnis	  ist	  die	  Werte-‐Zerbrecherin.	  Das	  Leben	  ist	  das	  Werte	  Schöpfende.	  

Wenn	   Nietzsche	   dionysisch	   denkt,	   denkt	   er	   „Dionysos	   als	   Vernichter.	   Dionysos	   als	  

Schöpfer.“1077	  Der	  mythische	  Dionysos	   trägt	   den	   Sieg	   über	   seine	   Zerstückelung	   davon.	  

Durch	  sein	  prophetisches	  Double	  Zarathustra	   lässt	  Nietzsche	  verkünden:	  „Und	  wer	  ein	  

Schöpfer	  sein	  muss	  im	  Guten	  und	  Bösen:	  wahrlich,	  der	  muss	  ein	  Vernichter	  erst	  sein	  und	  

Werthe	  zerbrechen.	  Also	  gehört	  das	  höchste	  Böse	  zur	  höchsten	  Güte:	  diese	  aber	  ist	  die	  

schöpferische.	  –	  Reden	  wir	  davon,	  ihr	  Weisesten,	  ob	  es	  gleich	  schlimm	  ist.“1078	  Wer	  das	  

Design	   des	   Künftigen	   sich	   zur	   Aufgabe	  wählt,	   dessen	   Hammer	   trennt	   viel	   ab	   von	   der	  

Gestalt,	  die	  sich	  im	  rauen	  Stein	  birgt;	  er	  löscht	  viele	  Programme,	  die	  als	  das	  Leben	  nicht	  

steigernd	   erkannt	   werden.	   Er	   schreibt	   neue	   für	   die	   Entwicklung	   und	   Architektur	  

gesunder	  Instinkte.	  Er	  wertet	  um.	  1079	  „Und	  mag	  doch	  Alles	  zerbrechen,	  was	  an	  unseren	  

Wahrheiten	   zerbrechen	   –	   kann!	   Manches	   Haus	   giebt	   es	   noch	   zu	   bauen!“1080	  Es	   ist	  

Nietzsches	  Meisterschaft	  über	  den	  Denk-‐	  und	  gleichzeitig	  über	  den	  Lebensraum,	  die	  ihn	  

seine	  ἀλήθεια,	  seine	  Wahrheit	  und	  seinen	  Auftrag	  aus	  dem	  Fluss	  des	  Werdens	  entbergen	  

und	  erobern	  lässt:	  Es	  gibt	  keine	  Wahrheit	  aufseiten	  der	  Erkenntnis.	  So	  lasst	  uns	  aufseiten	  

des	   Lebens	   fruchtbare	   Werte	   schaffen!	   Schaffen	   wir	   über	   uns	   hinaus!	   Steigern	   und	  

verschönern	  wir	  das	  Leben!	  

	  

Wer	  aber	  derart	  den	  Nihilismus	  intellektuell	  durchdrungen	  und	  in	  sich	  überwunden	  hat,	  

der	  weiß,	  dass	   in	   letzter	  Konsequenz	  selbst	  das	  nichtende	  Gesicht	  der	  Wahrheit	  nichts	  

mehr	   als	   nur	   ein	   Glaubensakt	   ist	   	   -‐	   einer	   dem	   Leben	   des	   Erkennenden	   durchaus	  

willkommener:	   „Für	   einen	   Kriegsmann	   der	   Erkenntniß,	   der	   immer	   im	   Kampf	   mit	  

häßlichen	   Wahrheiten	   liegt,	   ist	   der	   Glaube,	   	   d a ß 	   e s 	   g a r 	   k e i n e 	   W a h r h e i t 	  

g i e b t , 	   ein	   großes	   Bad	   und	   Gliederstrecken.	   –	   Der	   Nihilismus	   ist	   	   u n s r e 	   Art	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1076	  vgl.	  Aris,	  Ulrike	  (1999):	  Keine	  Schönheit	  ohne	  Gefahr,	  p.	  72	  ff.	  
1077	  KSA	  11,	  NF,	  p.	  504	  
1078	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  149	  
1079	  Auf	   die	  Agenda	   einer	  Umwertung	  der	  Werte	   hatte	   bereits	   der	  Kyniker	  Diogenes	   lapidar	   verwiesen:	  
„Ich	  präge	  die	  geltenden	  Werte	  um.“	  In:	  Nestle,	  Wilhelm	  (1922):	  Die	  Sokratiker,	  p.	  98	  
1080	  ebd.	  
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Müssiggang	   .	   .	   .“1081	  Das	   ist	   das	   Geheimnis	   des	   Nihilismus:	   dass	   auch	   er	   keine	   finale	  

Wahrheit	   darstellt,	   sondern	   einen	   für	   den	   Erkennenden,	   der	   zugleich	   Künstler	   resp.	  

Schaffender	  ist,	   lebensbejahenden	  Glauben;	  dem	  bloß	  Erkennenden	  jedoch	  stellt	  er	  sich	  

als	   lebensverneinend	   und	   pessimistisch	   dar.	   Deshalb	   weiß	   der	   Künstlerphilosoph:	   Mit	  

dem	  welt-‐	   und	  wertevernichtenden	   nihilistischen	   Gedankenexperiment	   lässt	   sich	   eine	  

tabula	   rasa	   schaffen,	   auf	   der	   danach	   der	   Entwurf	   für	   eine	   neue	   Werteordnung	  

vorgezeichnet	   werden	   kann,	   für	   eine	   solche,	   die	   aus	   gesunden	   Instinkten	   geschaffen	  

wird	  und	  diese	  stärkt.	  Wenn	  es	  mit	  allem,	  woran	  bislang	  geglaubt	  worden	  ist,	  nichts	  ist,	  

mit	  der	  Entwertung	  des	  obersten	  Wertes	  in	  einer	  Kettenreaktion	  die	  daran	  gebundenen	  

Werte	  erlöschen,	  dann	  lässt	  dies	  umgekehrt	  auch	  eine	  creatio	  ex	  nihilo	  zu,	  das	  Ansetzen	  

eines	   neuen	   Zwecks,	   eines	   neuen	   Ziels,	   eines	   neuen	   Sinns.	  Wenn	   Götter	   sterben,	  weil	  

ihnen	  keine	  zuwendende	  Aufmerksamkeit	  und	  Nahrung	  mehr	  zukommt	  –	  „Und	  was	  zu	  

schlecht	  war	  zum	  Fraß	  der	  Hunde	  —	  das	  gerade	  warft	  ihr	  noch	  eurem	  Gotte	  vor.	  Starb	  er	  

vielleicht	   an	   eurer	   Nahrung?“1082	  fragt	   Nietzsche	   einmal	   –	   dann	   kann	   auch	   ein	   neuer	  

Zentralwert	   geschaffen	   und	   als	   Attraktor	   für	   die	   Hinwendung	   etabliert	   werden.	  

Theoretisch.	  	  	  

	  

Der	   praktischen	   Crux	   war	   sich	   Nietzsche	   bewusst,	   als	   er	   die	   Szene	   Zarathustras	   am	  

Marktplatz	   schuf.	   Lieber	   noch	   will	   der	   müde	   Herdeninstinkt	   Substitutwerte,	   die	  

konsumistischen	  Relaxations-‐Werte	  des	  letzten	  Menschen,	  als	  die	  Spannung	  des	  Bogens	  

für	   den	   Pfeil	   der	   Sehnsucht	   vorzunehmen.	   Deshalb	   kann	   Zarathustras	   Vorhaben	   als	  

Menschenfischer	   am	  Marktplatz,	   als	   er	   zur	  Menge	   spricht,	   nicht	   aufgehen.	   Die	  Menge	  

redet	   aus	   einem	   spöttischen	  Mund,	   und	  macht	   damit	   klar,	   dass	   ihre	   Herden-‐Instinkte	  

langlebiger	   sind	   und	   schwerer	   zu	   nihilieren	   als	   der	   alte	   Gott,	   als	   das	   Wertesystem	  

überhaupt,	  auf	  das	  sie	  einst	  gezüchtet	  wurden.	  Die	  Menge	  wünscht	  auch	  für	  die	  Zukunft	  

Herde	   zu	   bleiben	   –	   auch	   ohne	   Hirt.1083 	  Deswegen	   wählt	   Zarathustra	   nach	   seinem	  

Untergang	  aus	  dem	  Gebirge	   in	  die	  Stadt	  wieder	  den	  Aufstieg	   in	  die	  Höhe.	  Dort	  trifft	  er	  

auf	   Einzelne,	   in	   denen	   seine	   Gedanken	   bereits	   erste	   Resonanz	   finden	   -‐	   nur	   Einzelne	  

haben	  bereits	  die	  Ohren	  dafür:	  Ihnen	  redet	  er,	  charismatisch	  aufgeladen	  im	  rhetorischen	  

Prunkmantel	   des	   Propheten,	   um	   in	   ihnen	   den	   Funken	   für	   sein	   salutogenetisches	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1081	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  491	  
1082	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  208	  
1083 	  Was	   hier	   wirkt,	   „ist	   der	   eigentliche	   H e e r d e n -‐Instinkt,	   welcher	   Behagen,	   Ungefährlichkeit,	  
Leichtigkeit	  des	  Lebens	  nur	  ersehnt	  und	  als	   letzten	  hintersten	  Wunsch	  sogar	  den	  hat,	  allen	  Führern	  und	  
Leithammel	  entrathen	  zu	  können.“	  KSA	  11,	  NF,	  p.	  478	  
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Unternehmen	   anzufachen.	   Für	   dieses	   bedarf	   es	   einer	   neuen	   Moral,	   der	   vornehmen	  

Moral,	  die	  als	  Mittel	  dient,	  um	  die	  gesunden	  Instinkte	  wachzurufen	  und	  sie	  zu	  stärken,	  

um	   ein	   neues	   die	   Verfallswerte	   umprägendes	   Programm	   voranzubringen,	   um	   in	   der	  

Anbindung	   an	   Künftiges	   das	   Jetzt	   zu	   zeitigen,	   um	   gewissermaßen	   im	   Vorlaufen	   zum	  

Übermenschen1084	  die	  Brücke	  zu	  ihm	  zu	  bauen.	  	  

	  

Zarathustra	   muss	   zuletzt	   selbst	   noch	   in	   sich	   das	   Mitleiden	   überwinden.	   Er	   kennt	   die	  

Kraft	  der	  Ansteckung	  mit	  dekadenten	  Gewohnheiten	  in	  vielerlei	  Hinsicht,	  und	  so	  fordert	  

er	   die	   Stärkung	   der	   eignen	   Immunkraft	   ebenso	   wie	   das	   Rein-‐	   und	   Fernhalten	   von	  

kontagiösen	   Praktiken:	   Daher	   gilt	   es,	   sich	   vor	   vielem	   zu	   hüten,	   besonders	   vor	   den	  

Gelehrten	  –	  denn:	  „sie	  sind	  unfruchtbar!	  Sie	  haben	  kalte	  vertrocknete	  Augen,	  vor	  ihnen	  

liegt	  jeder	  Vogel	  entfedert.“1085	  Sie	  führt	  ein	  falscher	  Stolz,	  sie	  „brüsten	  sich	  damit,	  dass	  

sie	  nicht	   lügen:	   aber	  Ohnmacht	   zur	  Lüge	   ist	   lange	  noch	  nicht	   Liebe	   zur	  Wahrheit.“1086	  

Zarathustra	   aber	   ist	   ein	   Liebender,	   ein	   Lehrer	   der	  Wiederbefiederung	   und	   Fliegens	   –	  

mithin	   auch	   ein	   Erwecker	   des	   spielerisch-‐jasagenden	   Instinkts	   des	   Kindes	   und	   des	  

mystischen	   Instinkts,	   des	   Sinnes	   für	   Fruchtbarkeit,	   alles	   Zeichen	   dafür,	   zu	   wachsen,	  

umfänglicher	  zu	  werden.	  Als	  Erkennender	  und	  Schaffender	  ist	  ihm	  aufseiten	  des	  Lebens	  

die	  Lüge	  die	  Macht:	  als	  die	  Kunst	  Werte	  anzusetzen,	  als	  die	  Kunst,	  das	  Lebenswerte	  zu	  

forcieren,	  das	  Dasein	  zu	   feiern.	  Die	  Bedeutsamkeit	  seiner	  Ausrichtung	  auf	  die	  gesunde	  

Entwicklung	   auch	   für	   das	   Denken	   und	  Mitteilen	  wird	   deutlich,	   wenn	   Nietzsche	   einen	  

Umblick	  auf	  die	  Vertreter	  seines	  Fachs	  vornimmt	  und	  resümiert:	  	  „Der	  Philosoph	  ist	  zu	  

einem	   	   g e m e i n s c h ä d l i c h e n 	   Wesen	   geworden.	   Er	   vernichtet	   Glück	   Tugend	  

Kultur,	   endlich	   sich	   selbst.	   -‐	   “1087	  Damit	   ist	   für	  Nietzsche	  wie	   für	   seinen	  Protagonisten	  

Zarathustra	   das	  dramatic	  need	   scharf	   gemacht,	   dem	   theoretischen	  Denken	   (-‐	   das,	  wie	  

sich	   uns	   bereits	   erschlossen	   hat,	   mit	   dem	   Instinkt-‐Vernichter	   Sokrates	   anhob	   -‐)	   die	  

wilde	  Weisheit,	  die	  lebenssteigernde	  Wahrheit	  entgegenzusetzen	  und	  sie	  in	  Stellung	  zu	  

bringen.	  Wer	  die	  Wahrheit	  als	  Weib	  sieht,	  will	  nicht	  nur	   ihr	  Freier	  sein,	   ihr	  Liebhaber,	  

der	   ihre	  Lebendigkeit,	  Schönheit	  und	  Fruchtbarkeit	  schätzt,	  er	  kämpft	  auch	  mit	  seinen	  

Mitteln	  für	  sie.	  Sie	  gibt	  ihm	  jeden	  Grund	  dazu.	  Sie	  ist	  sein	  Warum.	  Wie	  der	  Mensch	  sein	  

Warum	   im	   Leben	   braucht,	   so	   kann	   auch	   die	   Philosophie	   nicht	   beim	   Erkennen	   stehen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1084	  In	  Anlehnung	  an	  Heideggers	  eigentliche	  Zeitigung	  der	  Zukunft	  –	  dem	  Vorlaufen	  zum	  Tod.	  	  
Vgl.	  Heidegger,	  Martin	  (1986):	  Sein	  und	  Zeit,	  p.	  260	  
1085	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  361	  
1086	  ebd.	  
1087	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  734	  
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bleiben:	  auch	  jede	  kraftvolle	  und	  redliche	  Philosophie	  braucht	  ihr	  –	  lebendiges	  -‐	  Warum.	  

Nietzsches	   Aufgabe	   und	   Ambition	   ist	   zugleich	   des	   Zarathustra	   und	   des	   Dionysos	  

Mission:	  Die	   philosophische	  wie	   seinsmäßige	  Praxis,	   die	   gesunden,	   lebensförderlichen	  

Instinkte	  des	  Menschen	  zur	  Entfaltung	  zu	  bringen,	  um	  seine	  Fitness	  zu	  erhöhen,	  um	  das	  

Leben	   zu	   bereichern	   –	   sodass	   er	   reicher	  wird	  an	  sich	   selber	   und	   auch	   stolzer	  auf	   sich	  

selber;	   	  zu	  überlegen,	  wie	  der	  Mensch	  vorwärts	  gebracht	  werden	  kann:	  wie	  er	  „stärker,	  

böser	  und	  tiefer;	  auch	  schöner“	  1088	  wird.	  	  

	  

Hierin	  liegt	  das	  Raffinement	  und	  der	  eigentliche	  Coup	  von	  Nietzsches	  Denkbewegung:	  In	  

dieser	   Philosophie	   des	   Komparativs,	   des	   stetigen	   Über-‐sich-‐hinaus-‐Schaffens	   ist	   die	  

décadence-‐Prophylaxe	   bereits	   inkludiert:	   Wer	   im	   Flow	   eines	   gesunden	   Sich-‐steigerns	  

agiert,	   im	  Gefühl,	  dass	  die	  Macht	  wächst1089,	  dessen	  Verfalls-‐Programme	  werden	  nicht	  

mehr	   aktiviert	   und	   folglich	   allmählich	   nihiliert.	  Worauf	   läuft	   dies	   hinaus?	   -‐	   Auf	   einen	  

noch	  mächtigeren,	  weitreichenderen	  Spreng-‐Satz	  als	  jener	  vom	  Tod	  des	  alten	  Gottes	  es	  

war,	   auf	   die	   finale	   Befreiung,	   auf	   das	   Freiwerden	   der	   lebensförderlichen	  

Gestaltungskraft	   des	   Menschen,	   auf	   den	   Super-‐Sprengsatz	   des	   Übermenschen:	   „Die	  

décadence	   ist	   tot.“	   Wenn	   der	   Schall	   seiner	   Detonation	   die	   Ohren	   der	   Menschen	   einst	  

erreicht	  und	  ihnen	  zu	  Gefühl	  kommt,	  dann	  lässt	  sich	  ein	  neuer	  Grad	  der	  Freiheit	  und	  mit	  

ihr	  ein	  neuer	  Grad	  der	  Kultur	  erreichen.	  Die	  einst	  die	  décadence	  nährende	  Moral	  wird	  

nach	  und	  nach	  geschwächt	  und	  verstirbt	  mit	  ihr.	  Damit	  emergiert	  ein	  neuer	  Typus:	  Es	  ist	  

die	  Heraufkunft	  des	  Natural	  Born	  Creators	  aus	  dem	  Geiste	  des	  Nihilismus.	  	  

	  

Dennoch	   gilt	   es	   der	   unbequemen	   Nachricht	   gewahr	   zu	   sein,	   dass	   hier	   eine	   radikale	  

Umgestaltung	   des	   Menschen	   anvisiert	   ist,	   genauer:	   dessen	   Züchtung.	   Dies	   allerdings	  

unter	  einer	  subversiven	  Änderung	  der	  Spielregeln	  des	  Vorhabens:	  Was	  bislang	  im	  Sinne	  

der	   Machtkalküle	   von	   Religion,	   Staat,	   Bildungssystemen	   und	   Wirtschaftsinteressen	  

betrieben	   wurde,	   um	   das	   willfährige	   Herdentier	   zu	   züchten,	   das	   lässt	   sich	   auch	  

umgekehrt	   für	   den	   selbstbestimmten	   und	   selbstgewissen	   Typus	   initiieren.	   Deshalb	  

betont	   Nietzsche	   auch:	   „[..]	   nichts	   scheint	   mir	   wesentlicher	   zu	   studiren,	   als	   die	  	  

G e s e t z e 	   d e r 	   Z ü c h t u n g , 	   um	   nicht	   die	   größte	   Menge	   von	   Kraft	   wieder	   zu	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1088	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  239	  
1089	  vgl.	  KSA	  6,	  AC,	  p.	  170	  
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verlieren	  [..]“.1090	  –	  Was	  hier	  gebündelt	  werden	  will,	  ist	  alles	  was	  dem	  Menschen	  in	  seine	  

Größe,	  seine	  Leichtigkeit,	  seine	  Souveränität,	  seinen	  Stolz,	  seine	  Meisterschaft	  führt.	  Das	  

ihn	   selbst	   in	   seinem	  Talent	   in	   den	   Fokus	   stellt	   und	   ihn	   resilient	   gegen	   Zerstreuungen	  

macht,	  das	  ihm	  ein	  Tuning	  seiner	  Mitte	  zukommen	  lässt:	  	  „ J e d e 	  Philosophie	  muss	  das	  

können,	  was	   ich	   fordere,	   einen	  Menschen	  concentriren	  –	  aber	   jetzt	  kann	  es	  keine.“1091	  	  

Deshalb	   muss	   der	   Philosoph	   zuvorderst	   als	   Seelenausbildner	   und	   ψυχοπομπóς,	   als	  

Seelen-‐	   und	   Weggeleiter	   im	   Diesseits,	   nichts	   weniger	   sein	   als	   das	   „Obertribunal	   der	  

Schule“,	   um	   den	   Genius	   vorzubereiten,	  1092	  sowie	   „Obertribunal	   einer	   künstlerischen	  

Kultur“1093	  ,	   um	   die	   Entwicklung	   der	   ästhetischen	   und	   vornehm	   kraftgewinnenden	  

Instinkte	  voranzutreiben.	  Gerade	  die	  seelischen	  Anteile	  bedürfen	  hier	  einer	  besonderen	  

Neubelebung	   um	   diese	   Grundgewissheit	   und	   Auszeichnung	   zu	   erlangen:	   	   „ D i e 	  

v o r n e h m e 	   S e e l e 	   h a t 	   E h r f u r c h t 	   v o r 	   s i c h . -‐ “ 1094	  Sie	   versteht	   es,	   mit	  

„einer	   ungeheuren	   stolzen	   Gelassenheit“1095	  zu	   leben.	   Auf	   diese	   Ehrfurcht	   und	   diesen	  

gesunden	  Stolz	  hin	  richtet	  sich	  die	  salutogenetische	  Agenda.	  Dieser	  distinguierte	  „Glaube	  

an	   sich	   selbst,	   der	   Stolz	   auf	   sich	   selbst“ 1096 	  trägt	   praktisch	   alle	   anderen	  

Gesundheitsfaktoren,	  die	  physischen,	  die	  psychischen	  und	  die	  mentalen	  schon	  in	  sich.	  Es	  

versteht	   sich,	   dass	   eine	   solche	   Züchtung	   in	   niemandes	   ausbeuterischem	   oder	  

Totalitarität	   beanspruchendem	   Kalkül	   stehen	   kann	   und	   will.	   Sie	   speist	   sich	   aus	   dem	  

Umgekehrten:	  der	  Freiheit	  über	  den	  Dingen,	  der	  Freude	  an	   jeglichem	  Wohlgeratenem,	  

an	   dem	   sein	   Bestes	   lebenden	   Nächsten,	   am	   eigenen	   Besten.	   Deshalb	   muss	   die	  

Philosophie	  insgesamt	  „ein	  	  B ü n d n i s s 	  der	  bindenden	  	  K r a f t 	   s e i n , 	   a l s 	   A r z t 	  

d e r 	   K u l t u r . “ 1097	  	  

	  

Ob	   sich	   Nietzsche	   aufseiten	   der	   tiefsten	   und	   radikalsten	   Erkenntnis	   das	   Nichts,	   auf	  

höheren	  Ebenen	  das	   Chaos	   und	  das	   potentiell	   Umformbare	   resp.	   neu	   zu	   Formierende	  

zeigt	  -‐	  als	  Schaffender	  will	  er	  das	  Erkannte	  in	  eine	  lebenstaugliche	  Betrachtung	  bringen:	  

Als	  auswählendes	  Prinzip	  macht	  er	  das	  Wesentliche	  sichtbar,	  setzt	  Werte	  für	  eine	  neue	  

Hinwendung	  an	  und	  trachtet	  danach,	  die	  Gewohnheiten	  für	  diese	  zu	  verstärken.	  Was	  er	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1090	  KSA	  11,	  NF,	  p.	  480	  
1091	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  714	  
1092	  ebd.,	  p.	  545	  
1093	  ebd.,	  p.	  443	  
1094	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  233	  
1095	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  231	  
1096	  ebd.,	  p.	  210	  
1097	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  734	  
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mit	  seiner	  Aufmerksamkeit	  nährt,	  das	  erweckt	  er	  zum	  Leben,	  daraus	  schafft	  er,	  das	  wird	  

ihm	  handhabbar	  für	  das	  Design	  der	  Zukunft;	  geradeso,	  wie	  der	  Beobachtereffekt	  in	  der	  

Quantenmechanik	   zum	  Kollaps	   der	  Wellenfunktion	   führt,	   sodass	   die	  Manifestation	   als	  

Teilchen	   wahrgenommen	   werden	   kann;	   geradeso,	   wie	   ein	   Gedanke,	   der	   oft	   gedacht	  

wird,	  die	  neuronalen	  Wege	  im	  Gehirn	  merklich	  verstärkt	  und	  festigt,	  während	  ein	  außer	  

Acht	  gelassener	  sich	   im	  Vergessen	  verliert,	   indem	  sich	  die	  Verbindungen	  deaktivieren.	  

Was	  Nietzsche	  gerade	  hinsichtlich	  des	  letzteren	  bildhaften	  Vergleichs	  erkannt	  hat,	  ist	  die	  

formbare	   Grundqualität	   der	   Instinkte,	   die	   über	   den	   Fortgang	   des	   Menschseins,	   der	  

Kultur,	   des	   Planeten	   -‐	   mithin	   des	   weiteren	   Schicksals	   -‐	   maßgeblich	   bestimmt.	   Wird	  

durch	  die	  Etablierung	  einer	  vornehmen	  Moral,	  eines	  neuen	  Vorbilds,	  der	  Anbindung	  an	  

Künftiges	  auf	  sie	  Einfluss	  genommen,	  zeitigt	  dies	  Folgen	  –	  der	  Mensch	  gestaltet	  sich	  um.	  

Nietzsche	  hat	   sich	   hier	   klar	   für	   die	   salutogenetische	  Ausrichtung	   entschieden,	   für	   den	  

gesunden,	  selbstgewissen,	  stolzen	  Typus	  Mensch,	  für	  den	  schöpferischen	  Menschen,	  den	  

Natural	  Born	  Creator.	  –	  In	  genau	  diesem	  Sinne	  (-‐	  und	  keinesfalls	  in	  jenem	  faschistischer,	  

plutokratischer	   oder	   transhumanistischer	   Machtfantasien)	   ist	   seine	   Künstler-‐

Philosophie,	   seine	  Artistenmetaphysik,	   sein	  Wille	   zur	  Macht,	   der	  der	  Wille	   zum	  Leben	  

ist,	  wesentlich	  Anthropo-‐Design.	  	  	  

	  

Wenn	   Nietzsche	   hier	   Einsicht	   genommen	   hat,	   wie	   die	   Fäden	   des	   Fatums	   gesponnen	  

werden	   –	   und	   gesponnen	   werden	   können,	   dann	   gilt	   es	   folglich,	   diese	   Kunst	   für	   den	  

Menschen	   zu	   gewinnen,	   damit	   er	   schicksalsmächtig	   wird.	   Dass	   der	   Faden	   immer	  

mächtiger	   wird,	   das	   ist	   die	   Aufgabe.1098	  	   In	   dieser	   Aufgabe	   gewinnt	   der	   Mensch	   sein	  

Glück	  und	  seine	  Freude	  zurück,	  er	  genießt	  sich	  als	  Macht.	  Selbst	  wenn	  noch	  die	  Ananke	  

über	  allem	  wirkt	  und	  die	  Moiren	  ihm	  ein	  Fatum	  zuteilen,	  zudem	  er	  Ja	  sagt	  und	  es	  liebt,	  

so	  gilt	  es	  doch,	  den	  Faden	  stets	  auf	  kluge	  und	  stolze	  Weise	  handhaben	  zu	  können,	  um	  

durch	  die	  Wirklichkeitslabyrinthe	  zu	  finden.	  Deshalb	  gehört	  zu	  Nietzsches	  dionysischer	  

Philosophie	   immer	   auch	   Ariadne,	   die	   Sterbliche,	   die	   sich	   der	   Gott	   Dionysos	   als	   seine	  

Geliebte	  erwählt	  –	  sie	  versteht	  sich	  auf	  das	  Wegefinden	  durch	  jedes	  Labyrinth.	  Ariadne	  

ist	  die	  Klugheit,	  Dionysos	  das	  Herz.	  Für	  das	  starke	  Herz	  des	  Dionysos	  gilt:	  „Alles	  Schaffen	  

ist	  Mittheilen.	  Der	  Erkennende	  der	  Schaffende	  der	  Liebende	  sind	  	  E i n s . “ 1099	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1098	  vgl.	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  40	  
1099	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  115	  
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VII. . . 	  UND	  ES	  SEI	  [K]EIN	  HEILIGER!	  

FIRST	  AND	  LAST	  AND	  ALWAYS:	  MY	  CALLING,	  MY	  TIME	  
FIRST	  AND	  LAST	  AND	  ALWAYS:	  MINE	  

	  
Andrew	  Eldritch,	  SISTERS	  OF	  MERCY	  

	  
	  
	  
	  

Welch	   raffinierte	  Verlockung:	  Der	  Versucher-‐Gott	  Dionysos	   spielt	   in	  Nietzsches	   Leben	  

und	  Werk	  Trümpfe	  aus,	  die	  mitten	  aus	  dem	  profanen	  Realitätsraum	  unvermittelt	  in	  den	  

Sog	   der	   Sphäre	   des	   Heiligen	   hineinreißen	   und	   deren	   Bild-‐	   und	   Erfahrungswelt	  

entsiegeln.	  Hier	  wird	  das	  Fluidum	  des	  Numinosen	  sichtbar,	  der	  ᾶλων,	  der	  zuweilen	  die	  

philosophischen	  Protagonisten	  umfließt,	  denen	  ein	  geheimes	  Wissen	  um	  das	  Göttliche,	  

ein	  Auf-‐der-‐Höhe-‐Sein	   für	   göttliche	  Kommunikation	   und	  Geschenke	   innewohnt.	   Da	   ist	  

zunächst	  Nietzsche	  selbst,	  der	  sich	  als	  Jünger	  des	  ewig	  jungen	  Gottes	  des	  Rausches	  und	  

der	  Ekstase	  versteht,	  seine	  Philosophie	  ihm	  zu	  Ehren	  die	  dionysische	  nennt	  –	  trotz	  ihres	  

apollinischen	  Anteils	   –	   und	   ihm	   seinen	   Erstling	   weiht,	   der	   in	   Resonanz	   steht	   mit	   der	  

Mysterienlehre	   der	   Tragödie,	   dem	   die	   supertemporale	   Schau	   der	  Ewigen	  Wiederkunft	  

des	   Gleichen	   zuteil	   wird;	   da	   ist	   Zarathustra	   im	   Mantel	   und	   Habitus	   des	   altpersischen	  

Propheten,	  der	  mit	  seinen	  heiligen	  Gesängen	  die	  Evokation	  der	  Sphäre	   jenseits	  von	  Gut	  

und	   Böse	   vornimmt,	   den	   außermoralischen	   Raum	   zur	   Welt	   bringt,	   den	   Irrtum	   der	  

bisherigen	  Moral	  aufklärt	  und	  von	  den	  beiden	  Wegen	  in	  die	  Zukunft	  und	  gleichzeitig	  von	  

der	  Ewigen	  Wiederkunft	   kündet;	   da	   ist	   der	  muntere	   Schatten,	   der	  Nietzsches	   einsame	  

Wanderungen	  begleitet	  und	   ihm	  zeitbegrenzt	  pneumatisch	  Antworten	  und	  Weisheiten	  

zufließen	  lässt;	  da	   ist	  der	  tolle	  Mensch,	  der	   in	  einer	  übermenschlichen	  Wehklage	  fühlt,	  

was	   der	   Tod	   Gottes,	   des	   bislang	   höchsten	   und	   mächtigsten	   Wesens	   und	   Wertes,	  

bedeutet;	   da	   ist	   Apoll,	   der	   das	   Klavierspiel	   des	   jugendlichen	   Pforta-‐Schülers	   virtuos	  

auflädt,	  da	  sind	  die	  höchsten	  christlichen	   Inspirationsquellen	  davor;	  da	   ist	  der	  Lyriker	  

Nietzsche,	   der	   um	   sein	   Sein	   als	   „Flamme“1100	  weiß	   und	   damit	   das	   ewige	   Feuer	   in	   den	  

zoroastrischen	   Tempeln	   konnotiert;	   da	   ist	   sein	   tiefes	   Wissen	   darum,	   „dass	   es	   heilige	  

Erlebnisse	  giebt,	  vor	  denen	  [..]	  die	  Schuhe	  auszuziehn	  und	  die	  unsaubere	  Hand	  fern	  zu	  

halten“ 1101 	  ist;	   seine	   genaue	   Kenntnis	   der	   Bibel,	   seine	   Anbindung	   an	   das	   antike	  

Pantheon,	   sein	   punktuelles	   Hereinholen	   von	   Isis,	   Osiris,	   Mani,	   Mithras,	   Buddha,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1100	  vgl.	  Nietzsches	  Ecce	  Homo	  Gedicht:	  KSA	  3,	  NF,	  p.	  367	  
1101	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  218	  
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Mohammed.	  Sollte	  diese	  Sphäre	  nicht	  der	  Inkubator	  sein,	  der	  einen	  Heiligen	  ausbrütet	  

und	  aus	  sich	  entlässt?	  Entspringt	  er	  einer	  Matrix,	  die	   ihn	  heranreifen	   lässt,	  auf	  dass	  er	  

zum	  Schicksal	  werde?	  

	  

Welche	   Munition	   der	   Abwehr:	   In	   Ecce	   Homo	   –	   wie	   sich	   uns	   bereits	   zeigte	   –	   schießt	  

Nietzsche	  bereits	  im	  Vorwort	  scharf,	  indem	  er	  feststellt,	  dass	  es	  zu	  seinem	  Stolz	  gehöre,	  

kein	  Moral-‐Ungeheuer	   zu	   sein,	   er	   sei	   „ein	   Jünger	   des	   Philosophen	  Dionysos“,	   er	   „zöge	  

vor,	   eher	   noch	   ein	   Satyr	   zu	   sein	   als	   ein	   Heiliger“.1102	  Was	   seinen	   Zarathustra	   angeht	  

armiert	  sich	  Nietzsche	  weiter	  und	  stellt	  unmissverständlich	  fest,	  dass	  dieser	  genau	  „das	  

Gegentheil	   von	   dem“	   rede,	   „was	   irgend	   ein	   „Weiser“,	   „Heiliger“,	   „Welt-‐Erlöser“	   und	  

andrer	   décadent	   in	   einem	   solchen	   Falle	   sagen	   würde“,1103	  er	   verwehrt	   sich	   dagegen,	  

dass	  Zarathustra	   „als	   „idealistischer“	  Typus	  einer	  höheren	  Art	  Mensch,	  halb	   „Heiliger“,	  

halb	   „Genie““	   gesehen	   werde.1104	  Bringt	   sich	   Nietzsche	   auch	   selbst	   als	   Schicksal	   und	  

Zarathustra	   als	   Propheten	   ins	   Spiel,	   so	   gilt	   es	   ihm	   doch	   unmissverständlich	  

klarzustellen:	   „Ich	   	  w i l l 	  keine	  „Gläubigen“,	   ich	  denke,	   ich	  bin	  zu	  boshaft	  dazu,	  um	  an	  

mich	   selbst	   zu	   glauben,	   ich	   rede	   niemals	   zu	  Massen	   .	   .	   .	   	   Ich	   habe	   eine	   erschreckliche	  

Angst	  davor,	  dass	  man	  mich	  eines	  Tags	   	  h e i l i g 	  spricht:	  man	  wird	  errathen,	  weshalb	  

ich	  dies	  Buch	   v o r h e r 	  	  herausgebe,	  es	  soll	  verhüten,	  dass	  man	  Unfug	  mit	  mir	  treibt	  .	  .	  .	  	  

Ich	   will	   kein	   Heiliger	   sein,	   lieber	   noch	   ein	   Hanswurst	   .	   .	   .	   	   	   Vielleicht	   bin	   ich	   ein	  

Hanswurst	   .	   .	   .	   	   	  Und	   trotzdem	  oder	  vielmehr	   	  n i c h t 	   trotzdem	  –	  denn	  es	  gab	  nichts	  

Verlogneres	  bisher	  als	  Heilige	  –	  redet	  aus	  mir	  die	  Wahrheit.	  –	  Aber	  meine	  Wahrheit	  ist	  	  	  

f u r c h t b a r : 	   denn	  man	  hiess	  bisher	  die	  	  	  L	  ü	  g	  e	  	  	  Wahrheit.“1105	  

	  

Wer	  eine	  derart	  vehemente	  Absage	  an	  die	  bloße	  Nähe	  zum	  Heiligen	  vornimmt,	  prägt	  den	  

nicht	  eine	  radikale	  Redlichkeit	  für	  die	  Wahrheit	  und	  eine	  tiefere	  Einsicht	  in	  das	  Wesen	  

alles	   Heiligen,	   als	   es	   die	   „Heiligen“	   bislang	   vorexerzierten?	   Ist	   für	   Nietzsche	   dieser	  

Begriff	  gänzlich	   inadäquat	  oder	  muss	  vielleicht	   für	   ihn	  der	  Begriff	  des	  Heiligen	  anders	  

gefasst	   werden,	   gegebenenfalls	   neu?	   Ist	   der	   Antichrist	   auch	   ein	   Anti-‐Heiliger?	   Oder	  

trefflicher:	  ein	  Ausnahme-‐Heiliger?	  Bedarf	  ein	  solcher	  der	  Einsamkeit	  und	  der	  Natur,	  vor	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1102	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  258	  
1103	  ebd.,	  p.	  260	  
1104	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  300	  
1105	  ebd.,	  p.	  365	  
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allem	   aber	   seines	   Instinkts,	   um	   in	   heilige	   Ordnungen	   einzusehen?	   Und	   göttlicher	  

Freunde?	  

VII.1 Göttliche	  Freunde	  

Wenn	  Nietzsche	  sagt,	  dass	  er	  ein	   Jünger	  des	  wild-‐weisen	  ekstatischen	  Gottes	  Dionysos	  

sei,	   so	   gilt	   es	   hier	   der	   besonderen	   Auszeichnung	   gewahr	   zu	   sein,	   dass	   ein	   Jünger	   die	  

direkte	   Übertragung	   der	   unverfälschten,	   authentischen	   Lehre	   ebenso	   genießt	   wie	  

beziehungsspezifische	   Exklusivrechte,	   darunter	   allem	   voran	   die	   vertrauensvolle	  

Zuneigung	  des	  Meisters	   resp.	  der	  göttlichen	  Entität.	  Auf	  menschlicher	  Ebene	  mag	  dies	  

zwischen	  1869	  und	  1876	  für	  Maestro	  Richard	  Wagner	  gegolten	  haben,	  dem	  Nietzsches	  

dionysischer	  Erstling	  Die	  Geburt	  der	  Tragödie	  aus	  dem	  Geiste	  der	  Musik	  willkommen	  ist;	  

Nietzsche	   wiederum	   ortet	   in	   Richard	   Wagners	   Prä-‐Parzifal-‐Musik	   die	   „Flöte	   des	  

Dionysos“1106,	  er	  ist	  ihm	  der	  dionysische	  Künstler	  und	  Mensch,	  den	  er	  liebt,	  wenngleich	  

er	  Wagner	  als	  Person	  später	  die	  mythische	  Rolle	  des	  Theseus	  zudenkt:	  Diese	  elegante	  

Regieanweisung	  Nietzsches	  bewirkt,	  dass	  er	  so	  Dionysos	  für	  sich	  beanspruchen	  und	  auf	  

Naxos	   der	   schlafenden	   Ariadne	   im	   Traum	   als	   Gott	   und	   „Über-‐Held“1107	  nahen	   kann;	  

Ariadne,	   das	   ist	   in	   diesem	   mythischen	   Spiel	   realer	   Freunde	   die	   geschätzte	   Cosima	  

Wagner.	  Auf	  einer	  sphärisch	  durchlässigen	  Ebene	  jedoch,	  wie	  sie	  sich	  uns	  bereits	  gezeigt	  

hat,	   mag	   für	   Nietzsche	   von	   Kindesbeinen	   an	   der	   Zugang	   zu	   einem	   divinen	  

Inspirationsfeld	   offen	   gewesen	   sein,	   das	   ihn	   die	   Gegenwart	   göttlicher	   Mentoren	   und	  

Freunde	   spüren	   ließ.	   Wem	   nun	   das	   Exklusivrecht	   einer	   solchen	   höheren	   Zuneigung	  

zuteil	   wird,	   der	   ist	   durchaus	   herausgefordert,	   seinem	   Können	   beständig	   ein	   upgrade	  

zukommen	  zu	   lassen,	   an	  Unbill	   und	  Hindernissen	   zu	  wachsen	  und	  als	   Schicksal	   in	  die	  

Welt	  zu	  wirken.	  Immerhin	  wollen	  gleichzeitig	  die	  gesunden	  thymotischen	  Affekte	  sowie	  

die	  vornehmen	  Instinkte	  ausgebildet	  werden.	  Denn:	  man	  bleibt	  nicht	   Jünger;	  es	  bedarf	  

der	   Fitness	   für	   den	   Καιρός	   ebenso	   wie	   der	   ruhigen	   Fruchtbarkeit 1108 ,	   um	   sein	  

Vermächtnis	   zu	   schaffen.	   Zumal,	   wenn	   Nietzsche	   als	   Whistleblower	   agiert,	   der	   die	  

Machtstrukturen	  der	  Kirche	  unter	  der	  False	  Flag	  der	  Lehre	  des	  Gottessohnes	  aufdeckt	  

und	   schließlich	   auf	   den	   Punkt	   bringt:	   „	   –	   die	   K i r c h e 	   ist	   exakt	   das,	   wogegen	   Jesus	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1106	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  357	  
1107	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  433	  
1108	  vgl.	  KSA	  2,	  MAM,	  p.	  172	  
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gepredigt	   hat	   –	   und	   wogegen	   er	   seine	   Jünger	   kämpfen	   lehrte“1109.	   Deshalb	   nimmt	   es	  

Nietzsche	  in	  die	  Hand,	  ein	  „Attentat	  auf	  zwei	  Jahrtausende	  Widernatur“1110	  zu	  verüben	  -‐	  

als	   sein	   natürliches	   Recht	   und	   seine	   natürliche	   Pflicht	   als	   Ausnahme-‐Mensch	   und	  

Philosoph.	  Damit	  steht	  er	   in	  nobler	  Tradition,	  wusste	  doch	  auch	  der	  Agent	  des	   letzten	  

Umbruchs	   vor	   2000	   Jahren	   ähnlich	   umstürzlerisch	   vorzugehen:	   „Jesus	   l e u g n e t 	  

Kirche	   Staat	   Gesellschaft	   Kunst,	   Wissenschaft,	   Cultur,	   Civilisation<.>	   A l l e 	   Weisen	  

haben	   so	   zu	   ihrer	   Zeit	   den	   Werth	   der	   Cultur	   und	   der	   staatlichen	   Organisation	  

geleugnet.“1111 1112 	  Auch	   wenn	   Nietzsche	   diesbezüglich	   das	   dionysische	   Prinzip	   des	  

Zerstörens	  der	  alten	  Ordnung	  aufgreift,	  um	  eine	  neue	  zu	  schaffen,	  und	  für	  seine	  Agenda	  

durchaus	   jegliche	   Härte	   einfordert,	   so	   sind	   seine	   eigenen	   Begegnungen	   mit	   dem	  

personifizierten	  Dionysos	  –	  soweit	  er	  sie	  aufzeichnet	  –	   	  von	  ganz	  anderer	  Atmosphäre	  

geprägt.	  	  

	  

Diese	   Begegnungen	   finden	   statt	   in	   einer	   ausnehmend	   heiter	   halkyonischen	   Sphäre,	  

deren	   Durchlässigkeit	   ein	   gemeinsames	   Sein	   des	   Naturwesens	   Mensch	   und	   einer	   –	  

seiner?	   -‐	  göttlichen	  Natur	  erlaubt	  und	   in	  welcher	  ontologische	  Differenzen	  keine	  Rolle	  

spielen:	   Hier	   dominieren	   Leichtigkeit,	   Spiel,	   freche	   Direktheit,	   Herausforderung,	  

andeutungsvolle	  Mimik,	  ein	  süffisant-‐vergnügliches	  Plänkeln	  die	  Szenerie	  -‐	  durchaus	  mit	  

Philosophie	   induzierender	   Wirkung.	   Die	   Offenheit,	   die	   Nietzsche	   diesem	   ästhetisch-‐

inspirativen	  Modus	  des	  Bewusstseins	  in	  der	  Begegnung	  mit	  seinen	  höheren	  Freunden	  -‐	  

vor	   allem	   Dionysos	   -‐	   entgegenbringt,	   stattet	   ihn	   mit	   einem	   Wesenszug	   aus,	   der	   ihn	  

zuweilen	   doch	   in	   die	   Nähe	  mystischer	   Heiliger	   rückt;	  wobei	   dem	   Satyr	  mittels	   seiner	  

verfeinerten	   Wahrnehmung	   und	   seinem	   Instinkt	   dieselben	   Fähigkeiten	   zukommen	  

mögen.	  Nietzsche	   zeigt	   sich	   als	   Liebender	   eines	  Gottes	   und	  Geistes,	   der	   ihn	   führt	   und	  

fordert,	  er	  selbst	  ist	  der	  Ausnahmemensch,	  dem	  sich	  das	  vornehm	  liebende	  dionysische	  

Genie	   des	   Herzens	   zugesellt.	   Sein	   eindrucksvoller	   Aphorismus	   in	   Jenseits	   von	   Gut	   und	  

Böse	   entführt	   den	   –	   bereiten	   –	   Leser	   in	   jene	   nur	   im	   geistigen	   Flug	   erreichbare	  

artistenmetaphysische	   Höhe,	   wohin	   ihn	   sein	   mystischer	   Instinkt	   geleitet.	   Die	  

vorangestellte	   Lobrede	   auf	   das	   Genie	   des	   Herzens	   ist	   die	   Hymne	   eines	   Irdischen	   an	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1109	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  98	  	  	  
1110	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  313	  
1111	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  96	  (Einfügung	  des	  Punktes	  U.A.)	  	  
1112	  In	   besonderem	   Maß	   mag	   für	   den	   Ursprungs-‐Heiligen	   wie	   für	   den	  Weisen	   gelten:	   „Wer	   gegebenen	  
Normen	  gehorcht,	  der	  verzichtet	  auf	  die	  Autorität	  des	  Selbst.“	  In:	  Jonas,	  Hans	  (2000):	  Gnosis.	  Die	  Botschaft	  
des	  fremden	  Gottes,	  p.	  393	  
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seinen	  göttlichen	  Freund.	  Sie	  ist	  wesentlich	  Musik.	  Ihrer	  bedarf	  es	  für	  die	  Einladung,	  ihr	  

kommt	  zu,	  zu	  Höherem	  zu	  leiten1113.	  

„Das	  Genie	   des	  Herzens,	  wie	   es	   jener	   große	  Verborgene	   hat,	   der	   Versucher-‐Gott	   und	  

geborene	   Rattenfänger	   der	   Gewissen,	   dessen	   Stimme	   bis	   in	   die	   Unterwelt	   jeder	   Seele	  

hinabzusteigen	  weiss,	  welcher	  nicht	  ein	  Wort	  sagt,	  nicht	  einen	  Blick	  blickt,	   in	  dem	  nicht	  

eine	  Rücksicht	  und	  Falte	  der	  Lockung	  läge,	  zu	  dessen	  Meisterschaft	  es	  gehört,	  dass	  er	  zu	  

scheinen	   versteht	   –	   und	   nicht	   Das,	   was	   er	   ist,	   sondern	   was	   Denen,	   die	   ihm	   folgen,	   ein	  

Zwang	   	   m e h r 	   ist,	  um	  sich	  immer	  näher	  an	  ihn	  zu	  drängen,	  um	  ihm	  immer	  innerlicher	  

und	   gründlicher	   zu	   folgen:	   	   -‐	   das	  Genie	   des	  Herzens,	   das	   alles	   Laute	   und	   Selbstgefällige	  

verstummen	  macht	  und	  horchen	  lehrt,	  das	  die	  rauhen	  Seelen	  glättet	  und	  ihnen	  ein	  neues	  

Verlangen	  zu	  kosten	  giebt,	  	  -‐	  still	  zu	  liegen	  wie	  ein	  Spiegel,	  dass	  sich	  der	  tiefe	  Himmel	  auf	  

ihnen	   spiegele	   -‐;	   das	  Genie	   des	  Herzens,	   das	   die	   tölpische	   und	  überrasche	  Hand	   zögern	  

und	   zierlicher	   greifen	   lehrt;	   das	   den	   verborgenen	   und	   vergessenen	   Schatz,	   den	  Tropfen	  

Güte	  und	  süsser	  Geistigkeit	  unter	  trübem	  dickem	  Eise	  erräth	  und	  eine	  Wünschelruthe	  für	  

jedes	  Korn	  Goldes	  ist,	  welches	  lange	  im	  Kerker	  vielen	  Schlamms	  und	  Sandes	  begraben	  lag;	  

das	  Genie	  des	  Herzens,	  von	  dessen	  Berührung	  Jeder	  reicher	  fortgeht,	  nicht	  begnadet	  und	  

überrascht,	  nicht	  wie	  von	  fremdem	  Gute	  beglückt	  und	  bedrückt,	  sondern	  reicher	  an	  sich	  

selber,	   sich	   neuer	   als	   zuvor,	   aufgebrochen,	   von	   einem	   Thauwinde	   angeweht	   und	  

ausgehorcht,	   unsicherer	   vielleicht,	   zärtlicher	   zerbrechlicher	   zerbrochener,	   aber	   voll	  

Hoffnungen,	  die	  noch	  keinen	  Namen	  haben,	  voll	  neuen	  Willens	  und	  Strömens,	  voll	  neuen	  

Unwillens	  und	  Zurückströmens	   .	   .	   .	   .	   .	   	  aber	  was	  thue	  ich,	  meine	  Freunde?	  Von	  wem	  rede	  

ich	   zu	   euch?	   Vergass	   ich	   mich	   soweit,	   dass	   ich	   euch	   nicht	   einmal	   seinen	   Namen	  

nannte?“1114	  

Ein	   solcher	   Gott	   zeichnet	   sich	   durch	   höchste	   transformatorische	   Kräfte	   aus.	   Er	   ist	  

Katalysator,	  er	  bewirkt.	  Er	  lockt	  in	  seinem	  Scheinen	  zu	  sich	  und	  lässt	  höhere	  Ordnungen	  

entstehen.	   Er	   ist	   magnetischer	   Aufspürer	   des	   Wertvollen	   aus	   den	   Souterrains	   eines	  

Wesens;	  ein	  Seelenverfeinerer,	  der	  auf	  das	  Mysterium	  der	  glatten	  Oberfläche	  hinführt:	  

das	   Spiegel-‐sein-‐Können	   selbst	   noch	   für	   entfernteste	   Erkenntnismöglichkeiten;	   er	   ist	  

der	   Bringer	   einer	   neuen	   Selbstbesinnung,	   der	   Präsenz	   und	   Konzentration;	   der	  

Umformer	   ins	   Schöne,	   Designer	   des	   wohlgeratenen	   Ausdrucks,	   Entzünder	   der	  

Sehnsucht.	   Er	   ist	   ein	   Prometheus	   für	   die	   Entfaltung	   der	   Seele,	   der,	   der	   den	  

Seelenbrennstoff	   entfacht	   –	   im	   Gegensatz	   zu	   jenem	   mythischen	   Kulturheros,	   der	   das	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1113	  vgl.	  Nietzsche	  als	  Kind	  über	  die	  Kirchenmusik,	  Kap.	  I.5	  
1114	  KSA	  	  5,	  JGB,	  p.	  237	  
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Feuer	   für	   die	   fortan	   sich	   auslagernde	   technische	   Entwicklung	   überbrachte.	   Und	   doch:	  

Redet	   hier	   Nietzsche	   nicht	   von	   sich?	   Von	   sich	   in	   seinen	   gesunden	   Zeiten,	   in	   seiner	  

Wirkung	  auf	  andere?	  Bereits	  in	  seiner	  Kindheit	  sind	  uns	  jene	  Testemonien	  begegnet,	  die	  

von	   dem	   Einfluss	   erzählen,	   den	   Nietzsches	   Präsenz	   auf	   seine	   Mitschüler	   und	   Lehrer	  

ausübte.	  Und	  da	  ist	  sein	  psychologisches	  Geschick,	  von	  dem	  auch	  nach	  einem	  Besuch	  bei	  

Nietzsche	   in	   Nizza	   der	  Wiener	   Josef	   Paneth	   erzählt:	   „Er	   habe	   sich,	   sagte	   er,	   die	   Gabe	  

erworben,	  Menschen	  zu	  errathen,	  zu	  durchschauen,	  ihre	  Seele	  zu	  erfragen,	  sie	  so	  genau	  

zu	  kennen,	   daß	   er	   sie	   tödten	  könnte;	   das	  habe	   ihm	  Wagner	   zugestanden,	   der	   sich	   auf	  

solche	  Sachen	  verstand.	  Ebenso	  ergeht	  es	  ihm	  mit	  philosophischen	  Systemen,	  die	  ja	  doch	  

nichts	  als	  Memoiren	  seien.“1115	  	  In	  Ecce	  Homo	  verbietet	  der	  Menschen-‐Errater	  Nietzsche	  

allerdings	   nachträglich	   und	   auch	   aus	   wohlweislicher	   Vorsicht	   „jede	   Muthmassung	  

darüber,	   wen	   ich	   an	   dieser	   Stelle	   beschreibe“	   –	   verrät	   aber	   immerhin,	   dass	   es	   sich	  

hierbei	   um	   ein	   „curioses	   Stück	   Psychologie“	   handle.	  1116	  Es	   ist	   tatsächlich	   ein	   kurioses	  

Stück	  Psychologie,	  zumal,	  weil	   in	  der	  Folge	  aus	  einem	  zwei1117	  wird.	  In	  Jenseits	  von	  Gut	  

und	  Böse	   kommt	   Nietzsche	   jedoch	   durchaus	   darauf	   zu	   sprechen,	  wer	   an	   dieser	   Stelle	  

gemeint	  sei:	  

„es	  sei	  denn,	  dass	  ihr	  nicht	  schon	  von	  selbst	  erriethet,	  wer	  dieser	  fragwürdige	  Geist	  und	  

Gott	  ist,	  der	  in	  solcher	  Weise	   g e l o b t 	   sein	  will.	  Wie	  es	  nämlich	  einem	  Jeden	  ergeht,	  der	  

von	  Kindesbeinen	  an	  immer	  unterwegs	  und	  in	  der	  Fremde	  war,	  so	  sind	  auch	  mir	  manche	  

seltsame	  und	  nicht	  ungefährliche	  Geister	  über	  den	  Weg	  gelaufen,	  von	  Allem	  aber	  der,	  von	  

dem	   ich	   eben	   sprach,	   und	   dieser	   immer	   wieder,	   kein	   Geringerer	   nämlich,	   als	   der	   Gott	  

D i o n y s o s , jener	   grosse	  Zweideutige	  und	  Versucher	  Gott,	   dem	   ich	  einstmals,	  wie	   ihr	  

wisst,	   in	   aller	   Heimlichkeit	   und	   Ehrfurcht	   meine	   Erstlinge	   dargebracht	   habe	   –	   als	   der	  

Letzte,	  wie	  mir	  scheint,	  der	  ihm	  ein	   O p f e r 	   dargebracht	  hat:	  denn	  ich	  fand	  Keinen,	  der	  

es	  verstanden	  hätte,	  was	  ich	  damals	  that.“1118	  

	  

Ein	  Mensch	  und	   sein	  Gott:	  Was	  Nietzsche	  mit	  dem	  Genie	  des	  Herzens	   andeutet,	   ist	  das	  

Protokoll	  einer	  Freundschaft.	  Welche	  Rituale	  des	  Aufrechterhaltens	  der	  Verbindung	  sind	  

hier	  notwendig?	  Oder	  ist	  es,	  redlich	  nachgefragt,	  vielleicht	  gar	  nicht	  möglich,	  von	  seinem	  

Gott	   getrennt	   zu	   sein:	   Ist	   die	   ontologische	   Differenz	   gar	   nur	   eine	   Spitzfindigkeit	   für	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1115	  KGW	  VII,	  4/2,	  Nachbericht	  zur	  7.	  Abteilung,	  p.	  19,	  20	  	  
1116	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  307	  
1117	  vgl.	  u.a.	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  243:	  „Um	  Mittag	  war’s,	  da	  wurde	  Eins	  zu	  Zwei	  .....“	  
1118	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  237,	  238	  
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Theoretiker	   des	   Seins,	   während	   dem	   Menschen	   die	   Option	   offensteht,	   in	   höhere	  

Seinszustände	   einzutreten?	   Oder	   in	   veränderte	   Bewusstseinszustände,	   um	   in	   der	  

Terminologie	   der	   Kulturanthropologen	   zu	   reden?	   Eine	   Notiz	   Nietzsches	   aus	   seiner	  

frühen	   Zarathustra-‐Zeit	   mag	   die	   sprunghafte	   Anwesenheit	   einer	   erweiterten	   Realität	  

illustrieren:	  „Ganz	  Meer,	  ganz	  Mittag,	  ganz	  Zeit	  ohne	  Ziel	  /	  Ein	  Kind,	  ein	  Spielzeug	  /	  Und	  

plötzlich	  werden	   Eins	   zu	   Zwei	   /	   Und	   Zarathustra	   gieng	   an	  mir	   vorbei“1119.	   Ließe	   sich	  

hierin	  noch	  Mehrwert	  entdecken,	  der	  über	  den	  poetischen	  Glanz	  hinausweist?	  

	  

Neuropsychologe	  Giselher	  Guttmann	  hat	   Anfang	   der	   1990er	   Jahre	   gemeinsam	  mit	   der	  

Kulturanthropologin	   Felicitas	   Goodman	   am	  Wiener	   Institut	   das	   sprunghafte	   Eintreten	  

von	   veränderten	   Bewusstseinszuständen	   messtechnischen	   Forschungsmethoden	  

unterzogen	   –	   und	   erhielt	   „geradezu	   verblüffende	   	   Ergebnisse“ 1120 :	   Während	   die	  

kortikale	   Gleichspannungskomponente	   (DC-‐Potential)	   bei	   den	   unterschiedlichsten	  

Tätigkeiten	   des	   Menschen	   kaum	   mehr	   Schwankungen	   als	   200	   Mikrovolt	   aufweist,	  

konnte	  bei	  Eintreten	  eines	  Trancezustandes	  ein	  plötzlicher	  Sprung	  von	  2000	  Mikrovolt	  

und	  mehr	  in	  Richtung	  Elektronegativität	  verifiziert	  werden.	  Allein	  diese	  physiologischen	  

Parameter	   repräsentieren,	   wie	   Guttmann	   ausführt,	   „den	   Zustand	   eines	   hellwachen,	  

überaktivierten	   Bewußtseins,	   und	   der	   elektrische	   Potentialsprung,	   der	   dabei	   meßbar	  

wird,	  ist	  weit	  höher	  als	  derjenige,	  der	  den	  Übergang	  vom	  Tiefschlaf	  in	  den	  Wachzustand	  

kennzeichnet.“1121 	  Für	   die	   hohe	   Bewusstseinsaktivität	   spricht	   auch	   das	   gesteigerte	  

Auftreten	  von	  EEG	  Wellen	  im	  Bereich	  wacher,	  kreativer	  Aufmerksamkeit	  (8	  –	  12	  Hertz,	  

Alpha	  Wellen);	  dagegen	  aber	  sprechen	  jene	  –	  zur	  gleichen	  Zeit	  sich	  signifikant	  zeigenden	  

–	   EEG	  Wellen	   im	  Bereich	  mitteltiefen	   Schlafes	   (4	   –	   7	  Hertz,	   Theta	  Wellen).	   Die	  Daten	  

weisen	  damit	  ein	  paradoxes	  Phänomen	  aus:	  „gewissermaßen	  die	  Bewußtseinslage	  einer	  

„entspannten	   Hochspannung““	   konstatiert	   Guttmann.	   1122 1123 	  Inzwischen	   werden	   in	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1119	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  157	  
1120	  Guttmann,	  Giselher,	  und	  Bestenreiner,	  Friedrich	  (1991):	  Ich	  sehe,	  denke,	  träume,	  sterbe,	  p.	  190	  
1121	  ebd.,	  p.	  190,	  191	  
1122	  ebd.,	  p.	  191	  
1123	  Interessanter	  Weise	  trafen	  bei	  Goodmans	  weltweiten	  Untersuchungen	  die	  vom	  westlichen	  Kulturkreis	  
geprägten	  Probanden,	  die	  während	  der	  Trance	  –	  oft	  auch	  ohne	  ihr	  Wissen	  -‐	  die	  Körperhaltung	  indigener	  
Skulpturen	   oder	   Darstellungen	   einzunehmen	   hatten,	   während	   dieses	   Zustands	   inhaltlich	   häufig	   auf	  
ebensolche	  mythische	  Entitäten.	  Goodman	  hatte	  diese	  (z.B.	  den	  „Geist	  des	  Bären“)	  –	  ohne	  sie	  zu	  nennen	  -‐	  
zuvor	  rituell	  eingeladen.	  Die	  auditive	  Stimulation	  der	  Trance	  erfolgte	  über	  monotones	  Rasseln.	  (Solche	  ca.	  
15	  min	  dauernden	  Trance-‐Reisen	  sind	  am	  Wiener	  Institut	  an	  10	  Probanden	  auf	  ihre	  neurophysiologischen	  
Korrelate	   hin	   untersucht	  worden.)	   Ihre	   außergewöhnliche	   Forschung	   fasst	   die	   Kulturanthropologin	   so:	  
„Ich	  habe	  lediglich	  einen	  von	  vielen	  möglichen	  Zugängen	  gefunden	  zum	  Raum	  der	  anderen	  Wirklichkeit.“	  
Goodman,	  Felicitas,	  und	  Nauwald,	  Nana	  (1998):	  Ekstatische	  Trance,	  p.	  10	  
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tiefen	   Ausnahmezuständen	   auch	   spontan	   auftretende	   Gamma-‐Wellen	   gemessen.1124	  

Dazu	   kommen	   weitere	   erstaunliche	   Phänomene:	   Der	   Gehalt	   der	   Stresshormone	   im	  

Blutserum	   verringert	   sich	   deutlich,	   die	   Ausschüttung	   von	   Endorphinen,	   die	   mit	  

überwältigender	   Freunde	   konnotiert	   sind,	   beginnt;	   bei	   weiteren	   Untersuchungen	   in	  

München	   stellte	   sich	   heraus,	   „daß	   der	   Blutdruck	   absackt,	   aber	   daß	   der	   Puls	   sich	  

gleichzeitig	  erhöht.	  Das	  ist	  ein	  höchst	  verwunderliches	  Ergebnis,	  denn	  das	  kommt	  sonst	  

nur	   bei	   lebensbedrohlichen	   Krisen	   (etwa	   beim	   Verbluten)	   vor“ 1125 	  erläutert	  

Kulturanthropologin	   Felicitas	   Goodman	   den	   Ausnahmezustand	   der	   religiösen	   Trance.	  

Freilich	  stehen	  uns	  heute	  keine	  Mittel	  zur	  Verfügung,	  um	  den	  physiologischen	  Nachweis	  

zu	   erbringen,	   inwieweit	   Nietzsche	   auf	   seine	   Weise	   Ausnahmezustände	   induzieren	  

konnte;	  es	  lässt	  sich	  lediglich	  auf	  seine	  eindrucksvollen	  Beschreibungen	  Bezug	  nehmen;	  

auch	  seine	  Schmerz-‐Medikation	  mit	  dem	  euphorisierendem	  Opium	  mag	  das	  Öffnen	  der	  

Bewusstseins-‐Tore	   erleichtert	   haben.	   Insofern	   sei	   dieser	   Kontext	   aus	   dem	   Bereich	  

kulturanthropologischer	  Phänomene	  hier	  lediglich	  als	  eine	  –	  reizvolle	  -‐	  Möglichkeit	  der	  

Erklärung	  für	  seine	  außergewöhnlichen	  Inspirationen,	  auf	  die	  wir	  auch	  später	  noch	  zu	  

sprechen	   kommen	   werden,	   vorgestellt.	   „Ich	   bin	   ein	   Seher:	   aber	   unerbittlich	   folgt	  

meinem	  Schauen	  das	  Gewissen:	  also	  bin	  ich	  auch	  der	  Deuter	  meiner	  Gesichte“1126	  notiert	  

Nietzsche,	   der	   das	   Gesehene	   kritisch	   wie	   künstlerisch	   zu	   reflektieren	   vermag.	   Die	  

Darstellung	   seines	  mystischen	   Instinkts,	  das	  Sich-‐ihm-‐Zeigen	  und	  sein	  Empfangen	  von	  

Wissen,	   auch	   die	   Berichte	   von	   Besuchern,	   die	   ihn	   in	   jenem	   Zustand	   erlebten,	   lassen	  

mutmaßen,	  dass	  in	  manchen	  seiner	  Werke	  und	  Notizen	  mehr	  als	  seine	  denkerische	  und	  

poetische	   Größe	   durchscheint.	   Dionysos	   selbst?	   Immerhin	   ist	   er	   der	   Geist,	   wenn	   wir	  

Nietzsche	  hier	  ernst	  nehmen	  wollen,	  der	  ihm	  immer	  wieder	  über	  den	  Weg	  lief.	  

	  

Nietzsche	   legt	   in	   diesem	   bedeutenden	   Aphorismus	   seine	   Begegnungen	   mit	   Dionysos	  

durchaus	  sehr	  freimütig	  und	  	  persönlich	  dar,	  wissend,	  dass	  er	  hier	  als	  Ausnahmemensch	  

spricht,	   und	   nur	   dort	   Resonanz	   findet,	   wo	   die	   Bereitschaft	   vorliegt,	   das	  

Außergewöhnliche	   ernst	   zu	   nehmen	   als	   das	   was	   es	   ist:	   etwas,	   das	   unsere	   gewohnte	  

Realität	  bereichert.	  

„Inzwischen	  lernte	  ich	  Vieles,	  Allzuvieles	  über	  die	  Philosophie	  dieses	  Gottes	  hinzu,	  und,	  

wie	   gesagt,	   von	   Mund	   zu	   Mund,	   	   -‐	   ich,	   der	   letzte	   Jünger	   und	   Eingeweihte	   des	   Gottes	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1124	  vgl.	  Kingsland,	  James	  (2017):	  Die	  Hirnforschung	  auf	  Buddhas	  Spuren,	  p.	  294	  ff.	  
1125	  Felicitas	  (1996):	  Trance.	  Der	  uralte	  Weg	  zum	  religiösen	  Erleben,	  p.	  23	  
1126	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  433	  	  	  
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Dionysos:	  und	  ich	  dürfte	  wohl	  endlich	  einmal	  damit	  anfangen,	  euch,	  meinen	  Freunden,	  ein	  

Wenig,	   so	   weit	   es	   mir	   erlaubt	   ist,	   von	   dieser	   Philosophie	   zu	   kosten	   geben?	   Mit	   halber	  

Stimme,	  wie	  billig:	  denn	  es	  handelt	  sich	  dabei	  um	  mancherlei	  Heimliches,	  Neues,	  Fremdes,	  

Wunderliches,	  Unheimliches.	   Schon	  dass	  Dionysos	   ein	  Philosoph	   ist,	   und	  dass	   also	   auch	  

Götter	  philosophiren,	   scheint	  mir	   eine	  Neuigkeit,	  welche	  nicht	  unverfänglich	   ist	   und	  die	  

vielleicht	   gerade	   unter	   Philosophen	   Misstrauen	   erregen	   möchte,	   -‐	   unter	   euch,	   meine	  

Freunde,	   hat	   sie	   schon	  weniger	   gegen	   sich,	   es	   sei	   denn,	   dass	   sie	   zu	   spät	   und	   nicht	   zur	  

rechten	  Stunde	  kommt:	  denn	  ihr	  glaubt	  heute	  ungern,	  wie	  man	  mir	  verrathen	  hat,	  an	  Gott	  

und	  Götter.	  Vielleicht	  auch,	  dass	  ich	  in	  der	  Freimüthigkeit	  meiner	  Erzählung	  weiter	  gehn	  

muss,	   als	   den	   strengen	  Gewohnheiten	   eurer	  Ohren	   immer	   liebsam	   ist?	  Gewisslich	   gieng	  

der	   genannte	   Gott	   bei	   dergleichen	   Zwiegesprächen	   weiter,	   sehr	   viel	   weiter,	   und	   war	  

immer	  um	  viele	  Schritt	  mir	  voraus	  .	  .	  .“1127	  

	  

Allgemein	   betrachtet	   wird	   hier	   die	   Leserschaft	   freilich	   mit	   erstaunlichen	   News	  

konfrontiert	   –	   zumal	   nach	   dem	   Tod	   Gottes.	   Man	   stelle	   sich	   vor,	   dies	   heute	   in	   einer	  

philosophischen	   Fachzeitschrift	   zu	   publizieren:	   Ein	   Philosoph,	   der	   sich	   als	   der	   letzte	  

Jünger	   und	   Eingeweihte	   des	   umtriebigen	   und	   ekstatischen	   griechischen	   Gottes	   des	  

Weines	  ausweist;	  der	  davon	  kündet,	  dass	  er	  in	  persönlichem	  Dialog	  mit	  ihm	  stünde	  und	  

eben	   auch	   Götter	   philosophierten.	  Würde	   der	   Redakteur	   ihn	   da	   nicht	   eines	   zu	   üppig	  

ausgefallenen	   Symposions	   bezichtigen?	   Solchen	   erwartbaren	   Grobheiten	   begegnet	  

Nietzsche	  mit	  der	  Feinheit,	  Vorsicht	  und	  zugleich	  Lockung	  seiner	  Erzählung,	  in	  die	  sich	  

Geste	   und	   Stil	   des	   göttlichen	   Freundes	   gleichsam	   einweben.	   Da	   ist	   die	   schelmische	  

Überlegenheit	  des	  Gottes,	  von	  der	  sich	  der	   irdische	  Philosoph	  gefordert	   fühlt,	  da	  steht	  

göttliches	  Philosophie-‐Coaching	   am	  Plan:	   von	  dem,	  der	   ihm,	  Nietzsche,	   voraus	   ist;	   der	  

ihm	   aber	   auch	   seine	   amikale	   Gunst	   schenkt.	   	   -‐	   Nietzsche	   weiß,	   dass	   es	   für	   derlei	  

außergewöhnliche	   Mitteilungen	   Freunden,	   auch	   nachgeborenen	   Freunden,	   als	   Lesern	  

bedarf	  –	  genau	  um	  sie	  geht	  es	   ihm,	  darin	  ist	  er	  auswählendes	  Prinzip.	  Gelehrtenurteile	  

wären	   in	   dieser	   Causa	   inadäquat,	   auch	   wenn	   er	   zuweilen	   doch	   den	   akademischen	  

Widerhall	   auf	   seine	  Publikationen	  vermisst.	  Er	  will	  Leser	  des	   freien	  Denkens,	  die	  dem	  

Geheimnis	  einer	  Freundschaft	  mit	  einem	  Gott	  neugierig,	  offen	  und	  nicht	  präjudizierend	  

gegenüberstehen.	  Deshalb	  gewährt	  er	  Teilhabe	  an	  seinen	  Ausnahmeerlebnissen,	  die	  er	  

philosophisch	   wie	   poetisch	   verdichtet,	   wenngleich	   er	   sonst	   als	   Realist	   den	   sich	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1127	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  238	  
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zeigenden	  Realitäten	  wie	  kaum	  ein	  anderer	  zu	  Grunde	  geht.	  Dennoch:	   	  Schuf	  Nietzsche	  

nicht	   bereits	   Zarathustra,	   den	   Gottlosen?1128	  Und	   hier	   nun	   hält	   er	   steten	   Kontakt	   mit	  

einem	   gutgelaunten,	   raffinierten,	   frechen,	   philosophierenden	   Versucher-‐Gott?	   Einem	  

Exklusiv-‐Gott	   für	   Nietzsche,	   ganz	   nach	   seinem	   Geschmacke?	  Müssen	   nicht	   alle	   Götter	  

sterben?1129	  Relativierend	   erlaubt	   sich	   der	   „Wanderer	   und	   Schatten“	   bei	   Zarathustras	  

Eselsfest	  jene	  Götter-‐Eselei:	  „ T o d 	  ist	  bei	  Göttern	  immer	  nur	  ein	  Vorurtheil.“1130	  Kehren	  

sie	  zurück	  in	  neuen	  Gewändern,	  für	  letzte	  Menschen	  wie	  für	  höhere	  und	  Übermenschen?	  	  

	  

Was	   Dionysos	   betrifft,	   so	   ist	   ihm	   ohnehin	   das	   Prinzip	   der	   Wieder-‐ganz-‐Werdung	  

inhärent	  –	  als	  der	  ewig	   junge	  Gott.	  Das	  Vorrecht	  auf	  den	  Austausch	  mit	  einem	  solchen	  

Gott,	  sein	  Immer-‐schon-‐voraus-‐Sein,	  seine	  halkyonische	  Vornehmheit	  macht	  es	  für	  den	  

irdischen	   Partner	   nicht	   gerade	   einfach,	   das	   angemessene	   Kleid	   der	   Gebärden	   der	  

Wertschätzung	  für	  solch	  ein	  göttliches	  encounter	  zu	  finden:	  

„Ja	  ich	  würde,	  falls	  es	  erlaubt	  wäre,	  ihm	  nach	  Menschenbrauch	  schöne	  feierliche	  Prunk-‐	  

und	  Tugendnamen	  beizulegen,	  viel	  Rühmens	  von	  seinem	  Forscher-‐	  und	  Entdecker-‐Muthe,	  

von	   seiner	   gewagten	   Redlichkeit,	   Wahrhaftigkeit	   und	   Liebe	   zur	   Weisheit	   zu	   machen	  

haben.	  Aber	  mit	  all	  diesem	  ehrwürdigen	  Plunder	  und	  Prunk	  weiss	  ein	  solcher	  Gott	  nichts	  

anzufangen.	  „Behalte	  dies,	  würde	  er	  sagen,	  für	  dich	  und	  deines	  Gleichen	  und	  wer	  sonst	  es	  

nöthig	   hat!	   Ich	   –	   habe	   keinen	   Grund,	   meine	   Blösse	   zu	   decken!“	   –	   Man	   erräth:	   es	   fehlt	  

dieser	  Art	  von	  Gottheit	  und	  Philosophen	  vielleicht	  an	  Scham?	  –	  So	  sagte	  er	  einmal:	  	  „unter	  

Umständen	  liebe	  ich	  den	  Menschen	  -‐	  	  und	  dabei	  spielte	  er	  auf	  Ariadne	  an,	  die	  zugegen	  war	  

-‐:	  der	  Mensch	   ist	  mir	  ein	  angenehmes	   tapferes	  erfinderisches	  Thier,	  das	  auf	  Erden	  nicht	  

seines	  Gleichen	  hat,	  es	   findet	  sich	   in	  allen	  Labyrinthen	  noch	  zurecht.	   Ich	  bin	   ihn	  gut:	   ich	  

denke	  oft	  darüber	  nach,	  wie	  ich	  ihn	  noch	  vorwärts	  bringe	  und	  ihn	  stärker,	  böser	  und	  tiefer	  

mache,	  als	  er	  ist.“	  –	  „Stärker,	  böser	  und	  tiefer?“	  fragte	  ich	  erschreckt.	  „Ja,	  sagte	  er	  noch	  Ein	  

Mal,	  stärker,	  böser	  und	  tiefer;	  auch	  schöner“	  –	  und	  dazu	  lächelte	  der	  Versucher-‐Gott	  mit	  

seinem	  halkyonischen	  Lächeln,	  wie	  als	  ob	  er	  eben	  eine	  bezaubernde	  Artigkeit	  gesagt	  habe.	  

Man	   sieht	   hier	   zugleich:	   es	   fehlt	   dieser	   Gottheit	   nicht	   nur	   an	   Scham	   -‐;	   und	   es	   giebt	  

überhaupt	   gute	   Gründe	   dafür,	   zu	   muthmaassen,	   dass	   in	   einigen	   Stücken	   die	   Götter	  

insgesammt	   bei	   uns	   Menschen	   in	   die	   Schule	   gehn	   könnten.	   Wir	   Menschen	   sind	   –	  

menschlicher	  .	  .	  .“1131	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1128	  vgl.	  KSA	  5,	  GM,	  p.	  337	  
1129	  vgl.	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  107	  
1130	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  391	  
1131	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  238,	  239	  
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Der	   Mensch,	   der	   das	   umfängliche	   Voraus-‐Sein	   seines	   Gottes	   in	   allem	   was	   er	   an	   sich	  

achtet	  und	  worauf	  er	  stolz	  ist	  erkennt,	  stimmt	  dessen	  Lobpreisung	  an	  und	  tritt	  ein	  in	  die	  

Sphäre	   der	   Begegnung	   mit	   dem	   darüber	   amüsierten,	   gänzlich	   unverschämten	   und	  

authentisch	  agierenden	  Gott.	  Dessen	  Bick	   fällt	   kokett	   auf	  Ariadne	   -‐	   als	  Vertreterin	  der	  

Menschheit	   	  –	  nicht	  auf	  Nietzsche,	  was	  dessen	  Sinn	  für	  Selbstironie	  ausweist.	  Dionysos	  

ist	   der	   Gott,	   der	   die	   gemeinsame	   Zeit	   lieber	   nutzt,	   um	   im	   großen	   Stil	   und	   doch	   recht	  

privat	  über	  seine	  Beziehung	  zum	  Menschen	  zu	  philosophieren.	  Ariadnes	  Rolle	  ist	  hierbei	  

nicht	  unwesentlich,	  denn:	  Der	  Mensch	  ist	  die	  Klugheit,	  der	  Gott	  ist	  das	  Herz.	  1132	  	  Vollzieht	  

sich	   hier	   eine	   neue	   Variante	   der	   Liebesanbahnung	   in	   der	   Überwindung	   ontologischer	  

Differenzen,	  von	  der	  auch	  der	  griechische	  Mythos	  erzählt?	  Dionysos	  will	  das	  Beste	   für	  

die	   Entwicklung	   seines	   Flirts:	   In	   großem	  pädagogischem	  Eros	   überlegt	   er,	  wie	   er	   den	  

Menschen	  vorwärts	  bringe.	  Sein	  Vorhaben	  mutet	  an,	  als	  spräche	  Pan	  aus	  ihm,	  der	  alles	  

in	   der	   Natur	   repräsentiert:	   Es	   sind	   zumal	   die	   Programme	   der	   Natur,	   die	   für	   ihre	  

Evolution	  das	  „stärker,	  böser	  und	  tiefer;	  auch	  schöner“1133	  als	  bestimmende	  Parameter	  

eingeschrieben	   haben	   diese	   exekutieren,	   es	   sind	   die	   gesunden	   Instinkte,	   die	   Dionysos	  

wachrufen	  und	  weiter	  vorwärts	  bringen	  will,	  und	  deshalb	  wendet	  er	   sich	  auch	  an	  des	  

Menschen	  Klugheit,	   die	   dies	   erst	   erkennen	  muss	  und	   auch:	   sich	   erst	   ihre	   Fäden	  dafür	  

spinnen	  muss,	  um	  dieses	  Wissen	   lebenspraktisch	  anwenden	  zu	  können.	   Immerhin	  hat	  

der	   Mensch	   seine	   natürlichen	   Programme	   durch	   Moralviren	   hacken	   lassen.	   Wen	  

Nietzsche	  hier	  die	  philosophische	  Bühne	  erobern	  lässt,	  ist	  niemand	  geringerer	  als	  der	  in	  

seinen	  Anforderungen	  an	  den	  Menschen	  umgewertete	  Gott:	  den	  er	  aus	  archaischer	  Zeit	  

wiedergewonnen	  hat,	  der	  nun	  in	  ganz	  neuem	  Verkehr	  mit	  den	  Menschen	  steht.	  Dionysos	  

entfacht	  auf	  lockend-‐süffisante	  Weise	  im	  Menschen	  die	  Sehnsucht,	  größer	  zu	  werden	  als	  

der	   gewöhnliche	   Mensch,	   vollkommenere	   Ursachen	   zu	   schaffen;	   sich	   die	  

Vollkommenheit	  des	  Handelns	  zu	  erobern:	  mit	  dem	  gesunden	  Instinkt.	  

	  

Er,	  Dionysos,	   versteht	   sich	   auf	   eine	  weitere	   –	   gefährlich	   schöne	  –	  Eigenart.	   Es	   ist	   sein	  

eigentliches	  Geheimnis.	  Die	  Meisterdisziplin.	  Sie	  enthüllt	  sich	  vor	  allem	  dann,	  wenn	  wir	  

Nietzsches	   Erkenntnis	   über	   den	   Künstlerblick	   ernst	   nehmen	   und	   die	   Form	   des	  

Gesprächs	  zum	   Inhalt	  werden	   lassen.	  Denn	  der	  Modus	  der	  Mitteilung	  des	  Dionysos	   ist	  

daraufhin	   angelegt,	   ihn	   als	   einen	   gewieften	   wie	   gewandten	   divinen	   Geliebten	   zu	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1132	  vgl.	  oben	  
1133	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  239	  
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positionieren.	  Als	  einen,	  der	  sich	  auf	  die	  Kunst	  versteht,	  die	  Menschen	  in	  sich	  verliebt	  zu	  

machen	   (durchaus	   umfänglicher	   und	   auf	   göttlichere	   Weise	   als	   Sören	   Kierkegaard	   in	  

Entweder	   -‐	   Oder1134,	   damit	   auch	   mit	   noch	   umfänglicherer	   Attraktor-‐Kraft),	   sie	   aber	  

seinerseits	   doch	  mit	   seinem	   „unter	   Umständen“	   im	  Ungewissen	   lässt.	   	   Es	   scheint	   ihm	  

Vergnügen	   zu	   bereiten,	   ja	   er	   ist	   in	   seinem	   Element,	   wenn	   er	   seine	   übermenschlichen	  

Forderungen	   in	   bezaubernde	   Artigkeiten	   kleidet	   und	   sie	   mit	   seinem	   halkyonischem	  

Lächeln	  auflädt.	  Er	  ist	  das	  Genie	  des	  Herzens.	  Er	  erweckt	  eine	  neue	  Sehnsucht.	  Zu	  Beginn	  

des	   Aphorismus	   hat	   Nietzsche	   bereits	   auf	   diesen	   Versucher-‐Gott	   vorbereitet:	   auf	   die	  

Perfektion	   seiner	   Verführungskunst,	   das	   Vordringen	   seiner	   Stimme	   in	   Seelen-‐

Unterwelten,	  sein	  Sich-‐verstehen	  auf	  das	  Scheinen,	  das	  Evozieren	  des	  Wunsches	  ihm	  zu	  

nahen;	  er	  hat	  hervorgehoben	  und	  angekündigt,	  dass	  jeder	  fortginge	  von	  ihm	  –	  „reicher	  

an	  sich	  selber“.	  1135	  Kann	  der	  Mensch	  einem	  solchen	  Gott	  widerstehen,	  gesetzt,	  dass	  er	  

über	  Saiten	  verfügt,	  die	  der	  Resonanz	  fähig	  und	  nicht	  verstimmt	  sind?	  Will	  der	  Mensch,	  

will	  seine	  Seele	  nicht	  reicher	  werden	  an	  sich	  selbst?	  	  

	  

Tatsächlich	  –	  und	  dieses	   arkane	  Wissen	  des	  Dionysos	  wird	  heute	  von	  amerikanischen	  

Super-‐Coaches	  höchstdotiert	  weitergegeben,	  wenngleich	  es	  auch	  bereits	  ein	  wenig	  aus	  

Diotimas	  Weisheit	  in	  Platons	  Symposion	  durchschimmert,	  wenngleich	  es	  auch	  ein	  jeder	  

aus	   seiner	  Erlebniswelt	  kennt	   	  –	   ist	  es	  ausgerechnet	  der	  Verliebtheitszustand,	  der	  uns	  

über	  uns	  hinaus	  wachsen	  lässt.	  Der	  unzählige	  Freiheitsgrade	  enthält	  und	  nicht	  an	  einen	  

desiderierten	  Menschen	  gebunden	  ist,	  sondern	  sich	  auf	  alles	  beziehen	  kann,	  wonach	  sich	  

der	  Mensch	  sehnt.	  Im	  Zustand	  der	  Verliebtheit	  –	  in	  wen	  oder	  was	  auch	  immer	  –	  springt	  

der	   Mensch	   über	   seinen	   Schatten,	   bündelt	   Kräfte,	   wird	   geschmeidiger,	   kreativer,	  

heiterer,	  stärker,	  satyrisch-‐sinnlicher	  und	  vor	  allem:	  schöner.	  Zuweilen	  auch	  böser	  und	  

tiefer.	  Er	  gewinnt	  sich	  das	  Überholprestige	  eines	  Ferraris	  auf	  der	  Autobahn	  -‐	  gegenüber	  

sich	  selbst.	  Er	  genießt	  die	  souveräne	  Wagenlenkung	  seitens	  seiner	  gesunden	  Instinkte,	  

er	   feiert	   sich	   als	   Künstler,	   er	   genießt	   sich	   als	   Macht.	   Eine	   solche	   Induktion	   der	  

Verliebtheit	   ist	   ein	   salutogenetisches	  Programm,	   es	   führt	   in	  die	  Fülle.	  Auch	  wenn	   sich	  

Dionysos	  –	  oder	  auch	  Zarathustra	  –	  dem	  Menschen	  wieder	  entzieht,	  so	  ist	  der	  Mensch	  in	  

seiner	  Hinwendung	  doch	   reicher	   an	   sich	   selbst	   geworden.	  Deshalb	  macht	   es	   Sinn,	  das	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1134	  siehe	   Kierkegaard,	   Sören	   (1993):	   Entweder	   –	   Oder.	   Teil	   I,	   insb.	   p.	   353	   ff.,	   siehe	   auch:	   Liessmann,	  
Konrad	  Paul	  (1991):	  Ästhetik	  der	  Verführung	  
1135	  vgl.	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  237	  
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amor	  fati	  immer	  auch	  ein	  wenig	  mit	  der	  von	  völlig	  ungewisser	  Gewissheit	  angetriebenen	  

Verliebtheit	  ins	  Schicksal	  zu	  konnotieren.	  	  

	  

Was	  nun	  des	  Dionysos	  Flirt	  mit	  Ariadne	  angeht,	   so	   finden	  sich	  verstreut	   in	  Nietzsches	  

Werk	   und	   Notizen	   einige	   Szenen	   des	   amourösen	   Abenteuers.	   Mythos	   und	   poetisches	  

Werk,	   vielleicht	   auch	   transliminal	   Geschautes	   greifen	   ineinander.	   Die	   folgende	   von	  

Nietzsche	  kurz	  notierte	  Szene	   ist	  am	  Strand	  von	  Naxos	  anzusiedeln,	  nachdem	  Theseus	  

Ariadne	   am	   Strand	   zurückgelassen	   hat	   und	   weitergesegelt	   ist:	   „Dionysos	   auf	   einem	  

Tiger:	  der	  Schädel	  einer	  Ziege:	  ein	  Panther.	  Ariadne	  träumend:	   „vom	  Helden	  verlassen	  

träume	   ich	   den	   Über-‐Helden“.“ 1136 	  Nietzsche	   hat	   hier	   offenbar	   ein	   Bühnenstück	  

angedacht,	  in	  dem	  vor	  dem	  Aufeinandertreffen	  der	  beiden	  der	  Über-‐Held	  Dionysos,	  der	  

Ariadne	  vom	  Schicksal	   zugeteilt	   ist,	   sich	  bereits	   im	  Traum	  ankündigt.	  Die	  Annäherung	  

nimmt	  später	  an	  Intensität	  zu:	   „„Oh	  Ariadne,	  du	  selbst	  bist	  das	  Labyrinth:	  man	  kommt	  

nicht	  aus	  dir	  wieder	  heraus“	  .	  .	  .	  „Dionysos,	  du	  schmeichelst	  mir,	  du	  bist	  göttlich“	  .	  .	  .“1137	  

Eine	   solche	   Parabel	   auf	   das	   amor	   fati	  mag	   dessen	   Intensität	   verdeutlichen.	   Doch	   es	  

findet	  sich	  noch	  ein	  weiteres	  Beispiel	  für	  verspielt-‐neckisches	  göttliches	  Geflüster.	  

	  

Nachdem	   Nietzsche	   in	   der	   Götzendämmerung	   am	   Begriff	   des	   Schönen	   Kritik	   übt,	   in	  

welchem	   sich	   der	   Mensch	   selbst	   	   aus	   „ G a t t u n g s – E i t e l k e i t “ 	   als	   „Maass	   der	  

Vollkommenheit“	   gesetzt	   hat,	   jedoch	   nichts	   verbürge,	   „dass	   gerade	   der	   Mensch	   das	  

Modell	   des	   Schönen	   abgäbe“,	   schon	   gar	   nicht	   „in	   den	   Augen	   eines	   höheren	  

Geschmacksrichters“,	   öffnet	   sich	   unversehens	   erneut	   ein	   Dimensionstor	   nach	   Naxos:	  

„„Oh	  Dionysos,	  Göttlicher,	  warum	  ziehst	  du	  mich	  an	  den	  Ohren?“	  fragte	  Ariadne	  einmal	  

bei	  einem	  jener	  berühmten	  Zwiegespräche	  auf	  Naxos	  ihren	  philosophischen	  Liebhaber.	  

„Ich	   finde	   eine	   Art	   Humor	   in	   deinen	   Ohren,	   Ariadne:	   warum	   sind	   sie	   nicht	   noch	  

länger?““1138	  Daraus	   könnten	   sich	   zunächst	   göttliche	   Vorlieben	   und	   Schönheitsideale	  

ablesen	  lassen	  –	  die	  sich	  allerdings	  auch	  wieder	  rasch	  ändern:	  	  „ D i o n y s o s : 	  Sei	  klug,	  

Ariadne!	  .	  .	  .	  	  Du	  hast	  kleine	  Ohren,	  du	  hast	  meine	  Ohren:	  steck	  ein	  kluges	  Wort	  hinein!	  –	  

Muss	  man	   sich	   nicht	   erst	   hassen,	   wenn	  man	   sich	   lieben	   soll?	   	   	   . . . I c h 	   b i n 	   d e i n 	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1136	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  433	  
1137	  KSA	  12,	  NF,	  p.	  510	  
1138	  KSA	  6,	  GD,	  p.	  123,	  124	  
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L a b y r i n t h . . . “ 1139	  heißt	   es	   in	   den	  Dionysos	  Dithyramben.	   Nicht	   nur	   die	   Präferenz	  

für	  die	  Ohrenlänge,	  auch	  wer	  wessen	  Labyrinth	  ist,	  ist	  in	  göttlichen	  Dimensionen	  relativ.	  

	  

Letztlich	   findet	   sich	   noch	   eine	   Skizze,	   in	   der	   auch	   dem	   Helden	   Theseus	   eine	   Rolle	  

zukommt,	  angedacht	  als	  kurzes	  Satyrspiel,	  das	  Nietzsche	  als	  Epilog	  einem	  Entwurf	   für	  

„ D a s 	   v o l l k o m m e n e 	   B u c h “ 1140	  anfügen	  will.	  	  

„	   –	   Theseus	  wird	   absurd,	   sagte	   Ariadne,	   Theseus	  wird	   tugendhaft	   –	   /	   Eifersucht	   des	  

Theseus	   auf	   Ariadne’s	   Traum.	   /	   	   Der	   Held	   sich	   selbst	   bewundernd,	   absurd	   werdend.	   /	  

Klage	  der	  Ariadne	  /	  Dionysos	  ohne	  Eifersucht:	   „Was	   ich	  an	  Dir	   liebe,	  wie	  könnte	  das	  ein	  

Theseus	  lieben?“.	  .	  .	  /	  Letzter	  Akt.	  Hochzeit	  des	  Dionysos	  und	  der	  Ariadne/	  „man	  ist	  nicht	  

eifersüchtig,	  wenn	  man	  Gott	  ist,	  sagte	  Dionysos:	  es	  sei	  denn	  auf	  Götter.““1141	  	  

Nun	   mag	   zunächst	   auffallen,	   dass	   hier	   auf	   die	   Trias	   Richard	   Wagner,	   Cosima	   und	  

Nietzsche	  selbst	  angespielt	  ist.	  Auch	  Nietzsches	  letzte	  Mitteilung	  an	  Cosima	  Wagner,	  die	  

er	   an	   „Prinzeß	   Ariadne,	   meine	   Geliebte“1142	  adressiert,	   unterstreicht	   diese	   Annahme.	  

Nachdem	   im	   Satyrspiel	   der	   Held	   Wagner-‐Theseus	   tugendhaft	   und	   selbstbewundernd	  

wird,	   mithin	   seinen	   Rang	   als	   Held	   desavouiert,	   wird	   die	   ontologische	   Differenz	   zum	  

göttlichen	   Dionysos	   weiter	   vergrößert.	   Letzterer	   ist	   in	   der	   Souveränität	   seiner	  

göttlichen	   Über-‐Liebe	   erhaben	   über	   Helden-‐Eifersucht,	   er	   ist	   der,	   der	   eine	   ganz	   neue	  

Ariadne	  entdeckt,	  ihre	  göttlichen	  Seiten	  erweckt.	  Zwischen	  ihr	  und	  Dionysos	  ist	  alles	  frei	  

von	  Tragik,	  der	  Held	  war	  bloß	  Mittel	  und	  Durchgang	  der	  Heldin,	  um	  nach	  Naxos,	  den	  Ort	  

des	   Fatums	   zu	   gelangen;	   hier	   wartet	   das	  Happy	   End.	   Im	   Mythos	   sollte	   dies	   zu	   einer	  

fruchtbaren	   Verbindung	   werden	   –	   Dionysos	   versetzt	   ihren	   Brautkranz	   in	   die	   Sterne,	  

Ariadne	   wird	   zur	   Göttin	   und	   gebiert	   dem	   ekstatischen	   Gott	   sechs	   Kinder.	   Nietzsche	  

notiert	   hier	   noch	   einen	   Dialogteil:	   „„Ariadne,	   sagte	   Dionysos,	   du	   bist	   ein	   Labyrinth:	  

Theseus	  hat	  sich	  in	  dich	  verirrt,	  er	  hat	  keinen	  Faden	  mehr;	  was	  nützt	  es	  ihm	  nun,	  daß	  er	  

nicht	   vom	   Minotauros	   gefressen	   wurde?	   Was	   ihn	   frißt,	   ist	   schlimmer	   als	   ein	  

Minotauros.“	  Du	  schmeichelst	  mir,	  antwortete	  Ariadne,	  aber	   ich	  bin	  meines	  Mitleidens	  

müde,	  an	  mir	  sollen	  alle	  Helden	  zu	  Grunde	  gehen:	  das	  ist	  meine	  letzte	  Liebe	  zu	  Theseus:	  

„ich	   richte	   ihn	   zugrunde“.“1143	  Als	   Geliebte	   des	   Dionysos	   hat	   Ariadne	   das	   Mitleiden	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1139	  KSA	  6,	  DD,	  p.	  401	  
1140	  KSA	  12,	  NF,	  p.	  400	  
1141	  ebd.,	  p.	  402	  
1142	  KSB	  8,	  p.	  572	  
1143	  KSA	  12,	  NF,	  p.	  402	  
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überwunden,	   sie	   ist	   es,	   die	   „stärker,	   böser	   und	   tiefer;	   auch	   schöner“1144	  geworden	   ist.	  

Bleibt	   nur,	   dass	   Dionysos	   erst	   gar	   nicht	   um	   sie	   kämpfen	   musste	   –	   weshalb	   Götter	  

mitunter	  doch	  „bei	  uns	  Menschen	  in	  die	  Schule	  gehen	  könnten.“1145	  

	  

Letztere	   Variante	   der	   Göttergespräche	   weicht	   von	   der	   vorangegangenen	   Leichtigkeit	  

und	   Beflügelung	   deutlich	   ab:	   schwingt	   hier	   doch	   mit,	   dass	   wenigstens	   Nietzsches	  

Freundschaft	  zu	  Richard	  Wagner	  an	  dessen	  Zukehr	  zu	  Christentum	  und	  	  Antisemitismus	  

zugrunde	   ging.	   Nietzsche,	   dem	   zuvor	   die	   Besuche	   bei	   den	   Wagners	   von	   größter	  

persönlicher	  Bedeutung	  waren,	  wagt	  damit	   immerhin	  das	  Unternehmen,	   eine	   irdische	  

Begebenheit	   in	   die	   mythische	   Sphäre	   zu	   übersetzen.	   Doch	   diese	   Lebensreflexion	  

verändert	  die	  divine	  Qualität	  seiner	  Götterdialoge.	  „Wer	  weiss	  ausser	  mir,	  was	  Ariadne	  

ist“1146	  fragt	  Nietzsche	  in	  Ecce	  Homo	  und	  drückt	  mit	  dem	  Was	  bereits	  aus,	  dass	  Cosima	  

hier	  nur	  eine	  Applikation	  ist.	  Genauso	  wie	  Wagner,	  wie	  er	  selbst.	  Das	  bedeutet,	  	  dass	  das	  

Mysterium	  tiefer	  liegt.	  Seine	  Zwiegespräche	  mit	  seinem	  Gott,	  auch	  mit	  Ariadne	  sind	  von	  

anderer	  Natur.	  Dies	  macht	  sich	  auch	  bemerkbar,	  als	  Nietzsche	  einmal	  nicht	  das	  Treffen	  

von	   Dionysos	  mit	   Ariadne	   auf	   Naxos	   notiert,	   sondern	   sich	   nach	   seiner	   intellektuellen	  

Auseinandersetzung	   über	   „Moral	   und	   Physiologie“ 1147 ,	   der	   er	   eine	   ausführliche	  

Fürsprache	   für	   die	   erstaunliche	   Organisation	   des	   Leibes	   vorausschickt,	   sich	   plötzlich	  

selbst	   dorthin	   versetzt	   sieht:	   „-‐	   Dergestalt	   schwätzend	   gab	   ich	  mich	   zügellos	  meinem	  

Lehrtriebe	   hin,	   denn	   ich	   war	   glückselig,	   Jemanden	   zu	   haben,	   der	   es	   aushielt,	   mir	  

zuzuhören.	  Doch	  gerade	  an	  dieser	  Stelle	  hielt	  Ariadne	  es	  nicht	  mehr	  aus	  –	  die	  Geschichte	  

begab	  sich	  nämlich	  bei	  meinem	  ersten	  Aufenthalte	  auf	  Naxos	  -‐:	  	  „aber	  mein	  Herr,	  sprach	  

sie,	   Sie	   reden	   Schweinedeutsch!“	   –	   „Deutsch,	   antwortete	   ich	   wohlgemuth,	   einfach	  

Deutsch!	  [..]“	  –	  „Feine	  Dinge!	  schrie	  Ariadne	  entsetzt	  auf:	  aber	  das	  war	  nur	  Positivismus!	  

Rüssel-‐Philosophie!	  Begriffs-‐Mischmasch	  und	  –Mist	  aus	  hundert	  Philosophien!	  Wo	  will	  

das	   noch	   hinaus!“	   –	   und	   dabei	   spielte	   sie	   ungeduldig	  mit	   dem	   berühmten	   Faden,	   der	  

einstmals	  ihren	  Theseus	  durch	  das	  Labyrinth	  leitete.	  –	  Also	  kam	  es	  zu	  Tage,	  daß	  Ariadne	  

in	   ihrer	   philosophischen	  Ausbildung	  um	   zwei	   Jahrtausende	   zurück	  war.“1148	  Nietzsche	  

erfährt	   hier	   zwar	   eine	   furiose	   Abfuhr	   von	  Ariadne	   –	   sie	   redet	   auch	   anders	  mit	   einem	  

Philosophen	   als	   mit	   einem	   philosophierenden	   Gott	   –	   aber	   vielleicht	   mag	   gerade	   hier	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1144	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  239	  
1145	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  239	  	  
1146	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  348	  
1147	  KSA	  11,	  NF,	  p.	  576	  
1148	  KSA	  11,	  NF,	  p.	  578,	  579	  
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doch	   noch	   ein	   Schlüssel	   zu	   Ariadne	   liegen,	   wenngleich	   wir	   schon	   einige	   ihrer	  

symbolischen	   Masken	   erkundet	   haben	   und	   ihr	   ihr	   definitives	   Rätsel	   durchaus	  

zugestehen,	  es	  nicht	  lösen	  wollen:	  Ariadne	  ist	  Zuhörerin.	  Das	  ist	  keineswegs	  banal,	  das	  

ist	  für	  Nietzsches	  Philosophie	  essentiell.	  „Danke	  dem,	  der	  da	  nimmt!“1149	  notiert	  er	  sich	  

einmal.	  Auch	  Zarathustra	  möchte	  seinen	  Überfluss	  abgeben,	  wenn	  er	  vom	  Gebirge	  aus	  

seinen	   Untergang	   beginnt;	   was	   wäre	   Philosophie	   ohne	   all	   jene,	   die	   sie	   aufnehmen?	  

Zumal,	  wenn	  es	  sich	  um	  Philosophie	  handelt,	  die	  im	  Menschen	  wirksam	  werden	  will,	  die	  

Katalysator	  sein	  will,	  die	  seine	  gesunden	  Instinkte	  stärken	  will?	  Durch	  die	  der	  Faden	  im	  

Labyrinth	   erst	   Sinn	   macht?	   Ist	   Ariadne	   eine	   solche	   Empfängerin?	   Diejene,	   durch	   die	  

Philosophie	   fruchtbar	   werden	   kann?	   –	   Der	   deshalb	   aller	   Positivismus	   Rüssel-‐

Philosophie	  ist?	  (Man	  möchte	  sich	  Wittgenstein	  nicht	  auf	  Naxos	  vorstellen	  wollen,	  selbst	  

wenn	   er	   mit	   jenem	   berühmten	   Schürhaken	   bewaffnet	   gewesen	   wäre;	   die	   anti-‐

positivistische	  Glut	  Ariadnes	  hätte	  sein	  positivistisches	  Durchsetzungs-‐Werkzeug	  sofort	  

schmelzen	   lassen.1150)	   Der	   Faden,	  mit	   dem	  Ariadne	   spielt	   und	   den	   sie	   für	   Helden	  mit	  

potentieller	  Chance	   zum	  Überhelden	  bereithält,	   hat	   sich	  uns	  bereits	   entdeckt:	   er	   trägt	  

den	  Code	   des	   Instinkts.	  Was	  Theseus	   betrifft,	   so	   hat	   er	   seine	   Chance	   –	   und	  Ariadne	   –	  

nicht	   erkannt;	   er	   bleibt	   der	   Held,	   auf	   den	   neue	   Anstrengungen	   warten.	   Auf	   Ariadne	  

wartet	   der	   wesensmäßig	   adäquate	   Liebhaber	   und	   Gott,	   der	   von	   Natur	   aus	   Über-‐Held	  

und	  Meister	  der	  instinktiven	  Leichtigkeit	  ist.	  

	  

Doch	   will	   Dionysos	   der	   große	   Verborgene	   bleiben	   und	   seine	   Rätsel	   nicht	   vollends	  

preisgeben.	  Eines	  ließ	  sich	  ja	  bereits	  am	  Ende	  der	  Durchwanderung	  seines	  Ecce	  Homo	  in	  

Kapitel	  II	  lösen.	  Ist	  Dionysos	  vielleicht	  auch	  Nietzsches	  Apotheose	  seiner	  selbst,	  worauf	  

sich	  mit	  dem	  Aphorismus	  vom	  Genie	  des	  Herzens	  durchaus	  schließen	  ließe?	  Der	  Gott,	  in	  

dem	  Nietzsches	  Fähigkeiten	  und	  Fertigkeiten	  zur	  ästhetischen	  Perfektion	  geformt	  sind,	  

welche	   wiederum	   in	   jedem	   Gedanken,	   jeder	   Handlung,	   in	   jedem	   Ausdruck,	   selbst	   in	  

jedem	   schelmischem	   Wort	   in	   ihrer	   Strahlkraft	   bemerkbar	   werden?	   Ein	  

artistenmetaphysischer	   Über-‐Nietzsche?	   Ein	   Nietzsche	   der	   vollkommen	   gesunden	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1149	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  502	  
1150	  Wenn	   hier	   Wittgenstein	   als	   trefflicher	   Protagonist	   positivistischen	   Denkens	   bildlich	   nach	   Naxos	  
geschickt	  wird,	  so	  sei	  doch	  auf	  Peter	  Kampits’	  Herausstellung	  verwiesen,	  dass	  Wittgenstein	  gegenüber	  ein	  
„positivistisches	  Missverständnis“	  vorherrsche,	  und	  Wittgenstein	  dem	  logischen	  Positivismus	  gegenüber	  
immer	  skeptisch	  geblieben	  wäre	  (p.	  21,22);	  andererseits	  hat	  Wittgenstein	  maßgeblich	  diese	  Denkrichtung	  
beeinflusst.	   Insofern	   sei	  die	  kleine	  Anspielung	  auf	  den	  mit	   Schür-‐	  bzw.	  Feuerhaken	  bewaffneten	  Angriff	  
Wittgensteins	   auf	  Karl	  Popper	   hier	   erlaubt	   (vgl.	   p.32).	   In:	   Kampits,	   Peter	   (1985):	   Ludwig	  Wittgenstein.	  
Wege	  und	  Umwege	  zu	  seinem	  Denken	  	  
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Instinkte,	   die	   er	   über	   seinen	   göttlichen	   Protagonisten	   kommuniziert?	   Oder	   verhält	   es	  

sich	   umgekehrt:	   Ist	   Nietzsche	   der,	   dem	   zu	   manchen	   Zeiten	   ein	   Zugang,	   ein	  

Bewusstseinstor	   offenstand,	   um	   mit	   Gottheiten,	   Wissens-‐	   und	   Kunstfeldern	   deren	  

Sphäre	   zu	   teilen?	   In	   einer	   Weise,	   wie	   auch	   die	   ersten	   griechischen	   Philosophen,	   die	  

Eingeweihte	  in	  die	  Größeren	  Mysterien	  waren,	  ihre	  Erfahrungen	  einer	  höheren	  Ordnung	  

machten?	  	  

	  

Historiker	  Peter	  Kingsley	  stellt	  den	  spannenden	  Beleg	  für	  Parmenides	  heraus,	  dass	  dieser	  

die	   Bezeichnung	   eines	   Iatromantis	   trug:	   „Ein	   Iatromantis	   war	   ein	   Meister	   dieses	  

Zustands	   des	   Gewahrseins.	   [..]	   Für	   die	   Griechen	   war	   der	   Gott	   dieses	   Zustands	   des	  

Gewahrseins	  Apollon.	  In	  seinem	  Bewußtsein	  haben	  Raum	  und	  Zeit	  keine	  Bedeutung.	  Er	  

kann	  überall	  hin	  schauen,	  überall	  sein;	  Vergangenheit	  und	  Zukunft	  sind	  so	  gegenwärtig	  

wie	   für	   uns	   nur	   die	   Gegenwart.	   Und	   so	   war	   er	   ein	   Gott	   der	   Ekstase,	   der	   Trance,	  

kataleptischer	  Zustände	  –	  Zustände,	  die	  anderswo	  hinführen.	  Im	  Griechischen	  gab	  es	  ein	  

Wort	  dafür:	  Es	  bedeutete	  „von	  Apollon	  mitgenommen“.“1151	  Der	   Iatromantis	  als	  „Heiler	  

mit	   prophetischen	   Kräften,	   ein	   Heiler	   der	   durch	   Weissagung	   heilt“1152	  und	   der	   „dem	  

Göttlichen	   als	   Sprachrohr	   dient“ 1153 	  ist	   mithin	   einer,	   der	   einer	   individuellen,	  

apollinischen	   Ekstase 1154 	  mächtig	   ist,	   der	   Informationen	   aus	   einem	   erweiterten	  

Bewusstseinsfeld	   rekrutieren	   kann.	   Lässt	   sich	   so	   weit	   gehen,	   auch	   von	   Nietzsche	  

Iatromantis	   zu	   sprechen,	   wenn	   ihm	   „Eins	   zu	   Zwei“1155	  wird,	   wenn	   Zarathustra	   das	  

Zeittor	  zum	  letzten	  Menschen	  öffnet,	  wenn	  er	   in	  Die	  Philosophie	  im	  tragischen	  Zeitalter	  

der	   Griechen	   die	   antiken	   Genien	   in	   persönliche	   Rede	   nimmt,	   wenn	   er	   mit	   ihm	  

kommunizierenden	  Entitäten	  begegnet	  wie	  Dionysos,	  Ariadne	  und	  dem	  Schatten,	  wenn	  

er	  Genealogien	  und	  selbst	  die	  Gegenwart	  auf	  eine	  Weise	  in	  Gewahrnis	  nimmt,	  dass	  sich	  

ihm	  Zeichen	  enthüllen,	  die	  der	  bloß	   intellektuelle	  Arbeiter	  übersieht?	  Kann	  die	   ruhige	  

Fruchtbarkeit 1156 	  des	   aristokratischen	   Philosophen	   daher	   stammen?	   Auch	   die	  

Vorankündigung	  des	  Todes	  seines	  kleinen	  Bruders	  im	  Traum?	  Bereits	  mehrfach	  hat	  sich	  

uns	   gezeigt,	   dass	   sowohl	   Nietzsches	   dionysische	   Philosophie,	   als	   auch	   das	   Genie	   des	  

Herzens,	  Dionysos	  selbst,	  die	  beiden	  Prinzipien	  des	  Apollinischen	  und	  des	  Dionysischen	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1151	  Kingsley,	  Peter	  (2000):	  Die	  Traumfahrt	  des	  Parmenides,	  p.	  101,	  102	  
1152	  ebd.,	  p.	  99	  
1153	  ebd.	  
1154	  vgl.	  ebd.,	  p.	  102	  
1155	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  157	  
1156	  KSA	  2,	  MAM,	  p.	  172	  
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in	  sich	  einen.	  Dass	  auch	  Apoll	  seine	  ekstatische	  Komponente	  in	  sich	  trägt,	  mag	  in	  dieser	  

Formulierung	  neu	  sein;	  doch	  lässt	  sich	  dies	  auch	  aus	  den	  Attributen,	  die	  Nietzsche	  dem	  

apollinischem	   Kunsttrieb	   zuschreibt,	   erschließen.1157	  Genau	   diese	   individuellen,	   klar	  

definierten	   Inhalte,	   die	   der	   poetisch-‐ekstatischen	   Sphäre	   entspringen	   sind	   es,	   die	  

Nietzsche	   in	   seinen	   hochinspirierten	   Schaffensphasen	   mit	   unglaublicher	   Macht	  	  

zugeflossen	  sein	  mochten.	  Welche	  Achtung	  er	  diesem	  Phänomen	  zukommen	  ließ,	  zeigt	  

sich	  uns	  gleich	  im	  nächsten	  Abschnitt.	  

	  

Wenn	  wir	  Nietzsche	  also	  in	  seinem	  mystischen	  Instinkt	  ernst	  nehmen	  wollen,	  ihn	  in	  die	  

Tradition	   jener	   ursprünglichen	   griechischen	   Philosophen	   stellen,	   die	   auch	  

Mysterienpriester	   waren,	   so	   tritt	   uns	   ein	   neuer	   –	   sehr	   ursprünglicher	   –	   Heiliger	  

entgegen:	  Einer,	  der	  in	  seiner	  iatromantischen	  Philosophie	  zur	  Gesundung	  von	  jeglicher	  

Dekadenz	   anhebt;	   einer,	   der	  mit	   seinem	   Sehen	   heilt,	   denn	   ein	   Iatromantis	   sieht,	   „was	  

andere	  nicht	  sehen“1158.	  Nietzsche	  weiß:	  „Ich	  lebe,	  damit	  ich	  erkenne:	  ich	  will	  erkennen,	  

damit	  der	  Übermensch	   lebe.“1159	  Sein	  Erkennen	   ist	   -‐	  wesentlich	   -‐	   ein	  Sehen,	   ein	  Sehen	  

des	   Realen	   aus	   einem	   größeren	   Überblick	   heraus,	   sein	   Gesehenes,	   das	   Prinzip	   des	  

Übermenschen	   das	   jene,	   das	   in	   der	   Antizipation	   seiner	   die	   „ g r o s s e 	  

G e s u n d h e i t “ 1160	  	  durch	  die	  Neuausrichtung	  der	  Instinkte	  initiieren	  kann.	  

VII.2 Der	  mystische	  Instinkt	  und	  die	  Macht	  der	  Inspiration	  

„Wessen	   Gedanke	   nur	   Ein	  Mal	   die	   Brücke	   zur	  Mystik	   überschritten	   hat,	   kommt	   nicht	  

davon	  ohne	   ein	   Stigma	   auf	   allen	   seinen	  Gedanken.“1161	  Diese	  Notiz	  Nietzsches	   stammt	  

aus	  der	  Entstehungszeit	  des	  ersten	  Teils	  von	  Also	  sprach	  Zarathustra.	  Ein	  Buch	  für	  Alle	  

und	  Keinen.	  Dieses	  Werk	   ist	   Nietzsche	   ein	   „fünftes	   „Evangelium““,	   zudem	   „bei	  weitem	  

das	  Ernsteste	  und	  a	  u	  c	  h	  	  Heiterste	  meiner	  Erzeugnisse,	  und	  Jedermann	  zugänglich“,1162	  

wie	   er	   seinem	   Verleger	   mitteilt.	   Jedermann	   zugänglich?	   Hier	   bewirbt	   Nietzsche	  

gewissermaßen	  die	  Kleineren	  Mysterien	  seiner	  hohen	  lyrischen	  Dichtkunst,	  wenn	  er	  von	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1157	  vgl.	  KSA	  1,	  GT,	  p.	  25	  ff.	  
1158	  Kingsley,	  Peter	  (2000):	  Die	  Traumfahrt	  des	  Parmenides,	  p.	  99	  
1159	  KSA	  10,	  NF,	  p.174	  
1160	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  337	  
1161	  KSA	  10,	  NF,	  p.86	  
1162	  KSB	  6,	  p.	  327	  
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den	   Erlebnissen	   Zarathustras	   erzählt,	   auch	   die	   der	   Musikalität	   seiner	   Sprache,	   deren	  

ästhetische	  Hypnosewirkung	  durchaus	  weite	  Teile	  seiner	  Leserschaft	   in	   ihren	  Bann	  zu	  

ziehen	   vermag;	   die	   Größeren	   Mysterien	   aber,	   die	   das	   geheime	   –	   verbotene	   -‐	   Wissen	  

bergen,	   sind	   durch	   mehrere	   Stufen	   von	   access	   codes	   vor	   profanem	   und	  

bildungsphilistrischem	   Zutritt	   und	   dessen	   Zudringlichkeiten	   geschützt.	   Sein	   Werk	  

erfordert	  vom	  Leser,	  mit	  ihm	  in	  Resonanz	  zu	  treten,	  mit	  Zarathustra	  selbst	  zum	  „Dichter	  

und	  Räthselrather	  und	  der	  Erlöser	  des	  Zufalls“1163	  zu	  werden,	  die	  gesunden	  Instinkte	  zu	  

nähren,	   die	   Prüfungen	   zu	   bestehen,	   die	   seine	   Versuchungen	   mit	   sich	   bringen,	   die	  

Umwertung	   der	  Werte	   vorzunehmen,	   den	   Übermenschen	   vorzubereiten,	   selbst	   rituell	  

die	  Vergangenheit	  umzuschaffen,	  sich	  das	  heilige	  Ja	  zum	  Leben	  zu	  gewinnen,	  das	  Lachen	  

heilig	  zu	  sprechen	  und	  noch	  vieles	  mehr	  –	  mithin:	  wie	  die	  Eingeweihten	  der	  Größeren	  

Mysterien,	   die	   Epopten,	   nicht	   mehr	   passiv	   diesen	   beiwohnten,	   sondern	   selbst	   sie	  

zelebrierten	   und	   ihre	   mystischen	   Instinkte	   lebten,	   so	   fordert	   auch	   Nietzsche	   den	  

aktiven,	  bewegten,	  mit	  sämtlichen	  Gang-‐	  und	  Flugarten	  vertrauten	  Leser.	  Doch	  besteht	  

durchaus	  die	  Möglichkeit,	   sich	  mit	  Zarathustra	  auf	  den	   Initiationsweg	  einzulassen	  und	  

die	  Einweihung	  zu	  erhalten	  –	  oder	  auch	  nicht.	  Zarathustra	  stiftet	  eine	  neue	  religio,	  eine	  

neue	   Rückbindung	   an	   eine	   Sphäre	   der	   Freiheit,	   der	   Selbstbesinnung	   und	  

Selbstbestimmung,	   der	   Liebe	   zum	   Schicksal	   weit	   jenseits	   von	   Gut	   und	   Böse.	   Nur	   ein	  

religiöser	   resp.	   mystischer	   Genius	   –	   oder	   ein	   Ausnahmemensch	   –	   vermag	   ein	   Werk	  

dieser	  Intensität	  zu	  verfassen.	  „Zarathustra	  ist	  etwas,	  das	  kein	  lebendiger	  Mensch	  außer	  

mir	  machen	  kann“1164	  schreibt	   er	   an	   seinen	  Freund	  Franz	  Overbeck.	  Vergleichbares	   ist	  

bislang	   auch	   nicht	   nach	   ihm	   publiziert	   worden.	   Vermutlich	   kann	   auch	   keine	  

superintelligente	  Maschine	  dereinst	  die	  Fügung	  eines	  solchen	  Werks	  algorithmisieren.	  	  

	  

Die	   Inspiration	   zu	   Zarathustra	   erhielt	   Nietzsche	   auf	   den	   Wanderwegen	   zwischen	  

Rapallo,	  Zoagli	  und	  Portofino	  im	  Nachwinter	  1882,	  auf	  den	  Höhenwegen	  mit	  Blick	  über	  

die	  Pinien	  aufs	  Meer.	  „Auf	  diesen	  beiden	  Wegen	  fiel	  mir	  der	  ganze	  erste	  Zarathustra	  ein,	  

vor	   Allem	   Zarathustra	   selber,	   als	   Typus:	   richtiger,	   er	   	   ü b e r f i e l 	   m i c h . . . “ 1165	  

Diese	  Überfälle	  sollten	  sich	  wiederholen,	  denn	  Nietzsche	  redet	  bei	  allen	  vier	  Teilen	  von	  

„Zehn-‐Tage-‐Werken“1166	  –	  wenngleich	  die	  Ausarbeitung	  dann	  doch	  etwas	  mehr	  Zeit	   in	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1163	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  179	  
1164	  KSB	  6,	  p.	  355	  
1165	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  337	  
1166	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  341	  
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Anspruch	  genommen	  haben	  mochte.	  Der	  initiale,	  eine	  solche	  Weise	  des	  Philosophierens,	  

die	  von	  Geschautem	  redet,	   auslösende	  Gedanke	  kam	   ihm	  bereits	  Anfang	  August	  1881,	  

„6000	   Fuß	   über	   dem	   Meere	   und	   viel	   höher	   über	   allen	   menschlichen	   Dingen“1167	  im	  

Engadin,	   an	   jenem	   pyramidal	   aufgetürmten	   Felsen	   am	   See	   von	   Silva	   Plana:	   Es	   ist	   die	  

mystische	   Einsicht	   in	   die	  Ewige	  Wiederkunft	   des	  Gleichen,	   Nietzsches	   „höchste	   Formel	  

der	   Bejahung,	   die	   überhaupt	   erreicht	   werden	   kann“1168.	   In	   dieser	   Zeit	   schreibt	   er	   an	  

Freund	  Köselitz:	  „-‐	  ich	  selber	  als	  Ganzes	  komme	  mir	  so	  oft	  wie	  der	  Krikelkrakel	  vor,	  den	  

eine	   unbekannte	   Macht	   über’s	   Papier	   zieht“. 1169 	  Trotz	   langer	   leidensvoller	  

Krankheitsphasen	  stellen	  sich	  für	  Nietzsche	  immer	  wieder	  kurze	  Intervalle	  ein,	  in	  denen	  

ihm	   höchste	   Gesundheit,	   höchste	   Luzidität,	   höchste	   Schaffenskraft	   und	   vor	   allem	   die	  

höchste	  Macht	  der	  Inspiration	  widerfährt.	  Wir	  sind	  dieser	  bereits	  in	  Kapitel	  II	  begegnet;	  

es	  lohnt	  sich	  hier	  noch	  einmal	  in	  aller	  Ausführlichkeit	  die	  wohl	  außergewöhnlichste	  und	  

zugleich	  eindrücklichste	  Beschreibung	  der	   inspirativen	  Gewalt	   in	  Betracht	  zu	  nehmen,	  

die	  Nietzsches	  Ausnahme-‐Sein	  auszeichnet:	  

„-‐	   Hat	   Jemand,	   Ende	   des	   neunzehnten	   Jahrhunderts,	   einen	   deutlichen	   Begriff	   davon,	  

was	   Dichter	   starker	   Zeitalter	   	   I n s p i r a t i o n 	   nannten?	   Im	   andren	   Falle	   will	   ich’s	  

beschreiben.	  –	  	  

Mit	   dem	   geringsten	   Rest	   von	   Aberglauben	   in	   sich	   würde	   man	   in	   der	   That	   die	  

Vorstellung,	   bloss	   Incarnation,	   bloss	  Mundstück,	   bloss	  medium	  übermächtiger	  Gewalten	  

zu	  sein,	  kaum	  abzuweisen	  wissen.	  Der	  Begriff	  Offenbarung,	  in	  dem	  Sinn,	  dass	  plötzlich,	  mit	  

unsäglicher	  Sicherheit	  und	  Feinheit,	  Etwas	  	  s i c h t b a r , 	   hörbar	  wird,	  Etwas,	  das	  Einen	  

im	  Tiefsten	  erschüttert	  und	  umwirft,	  beschreibt	  einfach	  den	  Thatbestand.	  Man	  hört,	  man	  

sucht	  nicht;	  man	  nimmt,	  man	  fragt	  nicht,	  wer	  da	  giebt;	  wie	  ein	  Blitz	  leuchtet	  ein	  Gedanke	  

auf,	  mit	  Nothwendigkeit,	   in	  der	  Form	  ohne	  Zögern,	  -‐	   ich	  habe	  nie	  eine	  Wahl	  gehabt.	  Eine	  

Entzückung,	  deren	  ungeheure	  Spannung	  sich	  mitunter	  in	  einen	  Thränenstrom	  auslöst,	  bei	  

der	   der	   Schritt	   unwillkürlich	   bald	   stürmt,	   bald	   langsam	  wird;	   ein	   vollkommnes	   Ausser-‐

sich-‐sein	   mit	   dem	   distinktesten	   Bewusstsein	   einer	   Unzahl	   feiner	   Schauder	   und	  

Überrieselungen	   bis	   in	   die	   Fusszehen;	   eine	   Glückstiefe,	   in	   der	   das	   Schmerzlichste	   und	  

Düsterste	  nicht	  als	  Gegensatz	  wirkt,	  sondern	  als	  bedingt,	  als	  herausgefordert,	  sondern	  als	  

eine	   	   n o t h w e n d i g e 	   	   Farbe	   innerhalb	   eines	   solchen	   Lichtüberflusses;	   ein	   Instinkt	  

rhythmischer	   Verhältnisse,	   der	   weite	   Räume	   von	   Formen	   überspannt	   –	   die	   Länge,	   das	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1167	  KSB	  6,	  p.	  444	  
1168	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  335	  
1169	  KSB	  6,	  p.	  122	  
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Bedürfniss	  nach	  einem	  w e i t g e s p a n n t e n 	  Rhythmus	  ist	  beinahe	  das	  Maass	  für	  die	  

Gewalt	   der	   Inspiration,	   eine	   Art	   Ausgleich	   gegen	   deren	   Druck	   und	   Spannung	   .	   .	   .	   	   Alles	  

geschieht	  im	  höchsten	  Grade	  unfreiwillig,	  aber	  wie	  in	  einem	  Sturme	  von	  Freiheits-‐Gefühl,	  

von	  Unbedingtsein,	   von	  Macht,	   von	  Göttlichkeit	   .	   .	   .	   	   Die	  Unfreiwilligkeit	   des	   Bildes,	   des	  

Gleichnisses	  ist	  das	  Merkwürdigste;	  man	  hat	  keinen	  Begriff	  mehr,	  was	  Bild,	  was	  Gleichniss	  

ist,	   Alles	   bietet	   sich	   als	   der	   nächste,	   der	   richtigste,	   der	   einfachste	   Ausdruck.	   Es	   scheint	  

wirklich,	  um	  an	  ein	  Wort	  Zarathustra’s	  zu	  erinnern,	  als	  ob	  die	  Dinge	  selber	  herankämen	  

und	  sich	  zum	  Gleichnisse	  anböten	  (-‐	  „hier	  kommen	  alle	  Dinge	  liebkosend	  zu	  deiner	  Rede	  

und	   schmeicheln	   dir:	   denn	   sie	   wollen	   auf	   deinem	   Rücken	   reiten.	   Auf	   jedem	   Gleichnis	  

reitest	  du	  hier	  zu	  jeder	  Wahrheit.	  Hier	  springen	  dir	  alles	  Seins	  Worte	  und	  Wort-‐Schreine	  

auf;	  alles	  Sein	  will	  hier	  Wort	  werden,	  alles	  Werden	  will	  von	  dir	  reden	  lernen	  -‐“).	  Dies	   ist	  	  	  

m e i n e 	  Erfahrung	  von	  Inspiration;	  ich	  zweifle	  nicht,	  dass	  man	  Jahrtausende	  zurückgehn	  

muss,	  um	  Jemanden	  zu	  finden,	  der	  mir	  sagen	  darf	  „es	  ist	  auch	  die	  meine“.	  –	  “1170	  

Wem	  solch	  „heilige	  Erlebnisse“	  aus	  heiterem	  italienischem,	  Engadiner	  oder	  dem	  Himmel	  

über	  Nizza	  treffen,	  zuweilen	  aber	  auch	  als	  Blitz	  aus	  dunkler	  Wolke,	  der	  gehört	  freilich	  in	  

eine	  andere	  Welt.	  Er	  ist	  Agent	  einer	  Ausnahme-‐Wirklichkeit,	  einer	  Welt	  iatromantischer	  

Beflügelung,	  der	  höheren	  Bewusstseinszustände;	  seine	  Erlebnisse	  sind	  solche,	  vor	  denen	  

„die	  Schuhe	  auszuziehn	  und	  die	  unsaubere	  Hand	  fern	  zu	  halten“1171	  ist.	  Solche	  Zustände	  

sind	   nur	   denkbar	   in	   der	   Einsamkeit,	   im	  Rauschen	   der	  Natur,	   in	   einem	  Menschen,	   der	  

noch	   das	   kreative	   Chaos	   und	   die	   Sehnsucht	   in	   sich	   trägt,	   tanzende	   Sterne	   gebären	   zu	  

wollen	  -‐	  und	  zu	  können	  -‐,1172	  der	  sich	  zudem	  auf	  die	  ordnende	  Macht	  der	  Konzentration	  

versteht;	  sie	  bedürfen	  der	  Reinlichkeit	   in	   innerstem	  wie	  äußerstem	  Maß:	  „Der	  höchste	  

Instinkt	   der	   Reinlichkeit	   stellt	   den	   mit	   ihm	   Behafteten	   in	   die	   wunderlichste	   und	  

gefährlichste	   Vereinsamung,	   als	   einen	   Heiligen:	   denn	   eben	   das	   ist	   Heiligkeit	   –	   die	  

höchste	   Vergeistigung	   des	   genannten	   Instinktes.“1173	  Diese	   Heiligkeit	   ist	   weit	   jenseits	  

von	  zivilisatorischen	  Komfortzonen,	  auch	  jenseits	  asketischer	  Ideale;	  sie	  birgt	  Schönheit	  

und	   die	   Auffaltung	   der	   Fülle	   und	   des	   Wissens	   ebenso	   wie	   die	   Gefahr	   der	   „Sonnen-‐

Vereinsamung“1174.	  Ein	  solcher	  Heiliger	  hat	  keine	  Wahl,	  wenn	  er	  heil	  bleiben	  will:	  Er	  ist	  

nicht	   nur	   in	   diesen	   Augenblicken	   das	   heilige	   Jasagen	   zum	   Leben,	   zum	   Schicksal;	   sein	  

amor	  fati	  ist	  sein	  –	  sublimiert	  reiner	  -‐	  Seinszustand.	  Zufall	  und	  Notwendigkeit	   fallen	  in	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1170	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  339,	  340	  
1171	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  218	  	  	  
1172	  vgl.	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  19	  
1173	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  226	  	  
1174	  KSA	  6,	  EH,	  	  p.	  348	  	  
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diesem	  Lieben	  ins	  eins.	   In	  diesem	  Sinne	  ist	  der	  Heilige	  bei	  Nietzsche	  immer	  wesentlich	  

der	  Liebende.	  

	  

„Künstler	  (Schaffender),	  Heiliger	  (Liebender)	  und	  Philosoph	  (Erkennender)	  in	  	  E i n e r 	  

P e r s o n 	   zu	  werden:	   -‐	  m e i n 	   p r a k t i s c h e s 	   Z i e l ! “ 1175	  notiert	   sich	  Nietzsche	  

1883.	  Er	  bescheidet	  sich	  hier	  „auf	  das	  Menschliche,	  im	  Gegensatz	  zu	  „„Weltprozeß“	  und	  

„Hinterwelt““,	  1176	  	   die	   ihm	   sonst	   von	  Philosophie	   und	  Religion	   in	  Beschlag	   genommen	  

scheinen.	   Kurz	   danach	   reflektiert	   er,	   wie	   er	   bislang	   die	   Einzeltypen	   in	   seiner	  

historischen	   Revision	   als	   „ E n t s t e h u n g s – G e s c h i c h t e “ 	   positioniert	   hat:	   „An	  

Stelle	  des	  Heiligen-‐Liebenden	  stellte	  ich	  den,	  der	  alle	  Phasen	  der	  Cultur	  liebevoll-‐gerecht	  

nachempfindet:	  	  den	  h i s t o r i s c h e n 	   M e n s c h e n 	   d e r 	   h ö c h s t e n 	   P i e t ä t .	  

An	  Stelle	  des	  Genies	  setzte	  ich	  den	  Menschen,	  der	  über	  sich	  selber	  	  d e n 	   M e n s c h e n 	  

h i n a u s s c h a f f t 	  (neuer	  Begriff	  der	  Kunst	  	  (gegen	  die	  Kunst	  der	  Kunstwerke)<.>	  An	  

Stelle	  des	  Philosophen	  setzte	  ich	  den	  freien	  Geist,	  der	  dem	  Gelehrten,	  Forscher,	  Kritiker	  

überlegen	   ist	   und	   über	   vielen	   Idealen	   noch	   leben	   bleibt:	   der	   ohne	   Jesuit	   zu	   werden,	  

trotzdem	  die	  unlogische	  Beschaffenheit	  des	  Daseins	   ergründet:	  der	   	  E r l ö s e r 	   v o n 	  

d e r 	   M o r a l . “1177	  	  Ein	   liebevoll	  nachempfindender	  ehrfurchtsvoller	  Historiker	  –	  das	  

ist	   sowohl	   das	   Gegenideal	   des	   Historikers,	   der	   heute	   mehr	   denn	   je	   Empathie	   und	  

Respekt	  einem	  dem	  jeweiligen	  System	  konformen	  Faktenwissen	  zu	  opfern	  hat,	  als	  auch	  

des	   gewohnten	   Heiligen	   mit	   seinen	   Hinterwelten.	   Als	   Künstler	   sich	   auf	  

Menschenbildnerei	   zu	   verstehen	  mag	   ebenso	   vor	   völlig	   neuartige	   Herausforderungen	  

stellen	   wie	   als	   Philosoph	   ein	   Whistleblower	   der	   Machtkalküle	   der	   jeweilig	  

vorherrschenden	  Herdenmoral	  zu	  sein.	  Alles	  das	  ist	  Nietzsche:	  der,	  der	  mit	  den	  antiken	  

Genien	   empathisch	   in	   Dialog	   tritt1178	  und	   die	   Kultur	   der	   Griechen	   wie	   auch	   spätere	  

Kulturen	  nacherlebt,	  der,	  der	  mit	  dem	  Telos	  Übermensch	  zum	  Anthropo-‐Designer	  wird	  

und	  der,	  der	  die	  gezielte	  Verkleinerung	  und	  Verherdentierung	  des	  Menschen	  aufdeckt	  –	  

um	   ihn	   mit	   umgewerteten	   Werten	   zu	   erlösen,	   die	   die	   Gesundung	   seiner	   Instinkte	  

initiieren.	  Wenn	  also	  Nietzsche	  vom	  Erkennenden,	  Schaffenden	  und	  Liebenden	  spricht,	  

so	  sind	  darin	  die	  bisherigen	  Ideale	  überwunden.1179	  Noch	  eine	  weitere	  Eintragung	  findet	  

sich	   diesbezüglich	   aus	   der	   Zarathustra-‐Zeit	   1883,	   was	   bedeutet,	   dass	   diese	   Gedanken	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1175	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  501	  
1176	  ebd.	  p.	  502	  
1177	  ebd.,	  p.	  502,	  503	  
1178	  vgl.	  KSA	  1,	  PHG,	  p.	  804	  ff.	  
1179	  vgl.	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  501,	  502	  
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auch	   immer	   in	   den	   Charakter,	   in	   die	   Dramaturgie	   und	   den	   Inhalt	   des	  Werks	   flossen:	  

„Einheit	  des	  Schaffenden,	  Liebenden,	  Erkennenden	  in	  der	  Macht.“1180	  	  Wenn	  der	  Mensch	  

diese	  Trias	   in	   sich	   nährt	   und	   sie	   ausbildet,	   so	   erhöht	   sich	   seine	  Macht;	   diese	   gesunde	  

Macht	  seiner	  Präsenz	  korreliert	  der	  Gesundheit	  seiner	  Instinkte.	  

	  

Immer	  wieder	  wird	  deutlich:	   Es	   geht	   nicht	   um	  Theorien	   oder	   Ideale,	   sondern	  um	  das	  

diesseitige	   Schaffen,	   um	   die	   Bewegung	   des	   Menschen,	   um	   die	   Umwertung	   resp.	   den	  

Wechsel	   seiner	   Ausrichtung	   von	   der	   Herkunft	   auf	   die	   Hinkunft	   –	   das	   ist	   Nietzsches	  

artistenmetaphysischer	  Schachzug,	  dazu	  bedarf	  es	  des	  Künstlers	  wie	  des	  Erkennenden,	  

um	   Perspektiven	   derart	   subversiv	   umzustellen	   –	   und	   des	   Liebenden,	   der	   den	  

empfänglichen	  Menschen	  in	  seine	  Fülle,	  seine	  Präsenz,	  seine	  persönliche	  Macht	   führen	  

will.	   Bereits	   1875	  macht	   sich	   Nietzsche	   Gedanken	   über	   den	   Heiligen:	   „Es	   müsste	   ein	  

Wissender-‐Heiliger	  sein:	  Liebe	  und	  Weisheit	  verbindend“	  kommt	  er	  auf	  den	  heißen	  Kern	  

der	   Philosophie	   zu	   sprechen,	   für	   dessen	  Wahrnehmung	   seit	   der	   sokratischen	  Wende	  

mehr	  und	  mehr	  die	  Sensoren	  verloren	  gingen;	  und	  weist	  zurück,	  was	   inadäquat	  wäre:	  

„mit	  einem	  Glauben	  an	  Götter	  oder	  Halbgötter	  oder	  Vorsehungen	  dürfte	  er	  nichts	  mehr	  

zu	  schaffen	  haben;	  wie	  damit	  auch	  die	  indischen	  Heiligen	  nichts	  zu	  thun	  hatten.“1181	  Sein	  

göttlicher	  Freund,	  Dionysos,	   ist	   ihm	   Inspirationsquelle	  und	  humorvoll-‐philosophischer	  

Partner	   –	   aber	   in	   keinem	   Sinne	   ein	   zu	   postulierender	   Gott.	   Solchen	   „ehrwürdigen	  

Plunder	   und	   Prunk“1182 	  hat	   dieser	   Gott	   nicht	   notwendig,	   wie	   er	   uns	   wissen	   ließ.	  

Dionysos	  steht	  im	  Exklusivverhältnis	  zu	  seinem	  Menschen.	  	  

	  

Bezüglich	  seiner	  Trias	  wartet	  aber	  Nietzsche	  noch	  mit	  einer	  weiteren	  überraschenden	  

Einordnung	   auf,	   die	   er	   bereits	   1875,	   also	   acht	   Jahre	   vor	   seiner	  mehrfachen	   Hinschau	  

darauf,	   festhält.	   „Nur	   bei	   drei	   Existenzformen	   bleibt	   der	   Mensch	   Individuum:	   als	  

Philosoph,	   Heiliger	   und	   Künstler.“ 1183 	  Dass	   er	   diese	   Existenzformen,	   trotz	   ihrer	  

dionysischen	  Agenden	  (dionysisch	  hier	  als	  apollinisch-‐dionysisch	  gedacht)	  vornehmlich	  

im	   Gewand	   des	   Apollinischen	   sieht	   –	   dem	   das	   Individuum	   in	   seinen	   klaren	   Linien	  

zugeordnet	   ist	  –	  kann	  als	  weiteres	   Indiz	   für	  den	   iatromantischen	  Künstlerphilosophen	  

gelten.	   Nietzsche	   legt	   hier	   das	   Augenmerk	   auf	   die	   klare	   Abgrenzung	   von	   solchen,	   die	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1180	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  514	  
1181	  KSA	  8,	  NF,	  p.	  47	  
1182	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  238	  
1183	  KSA	  8,	  NF,	  p.	  32	  
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allein	  als	  Zubringer	  und	  Vorbereiter	  für	  diese	  Existenzformen	  dienen,	  und	  denen	  folglich	  

das	   Individuum-‐sein	   nicht	   zugesprochen	   wird:	   z.B.	   den	   Philologen.	   Die	   Philologen	  

verrichten	   jene	   „Ameisenarbeit“,	   die	   das	   Individuum	   Philosoph	   „zu	   nutzen“	  weiß,	   um	  

Aussagen	  über	  den	  	  „ W e r t h 	   d e s 	   L e b e n s “ 	  zu	  machen;	  	  fehlt	  es	  jedoch	  an	  diesen	  

leitenden,	   zusammenschauenden	   Individuen,	   ist	   es	   um	   den	   Nutzen	   aller	   Philologie	  

schlecht	  bestellt:	  denn	  dann	  wird	  „der	  g r ö s s t e 	   T h e i l 	  jener	  Ameisenarbeit	  einfach	  	  

U n s i n n 	  und	  überflüssig.“1184	  	  Die	  Allgemeinheit	  betrachtend	  bemerkt	  Nietzsche:	  „Die	  

meisten	  Menschen	  halten	  sich	  offenbar	   für	   	  g a r 	   k e i n e 	   I n d i v i d u e n ; 	  das	  zeigt	  

ihr	   Leben.“1185	  Leben	   diese	  Nicht-‐Individuuen	   –	   genauer:	   Dividuen	   -‐	   einfach	  medioker	  

dahin,	   so	   legt	   sich	   ihr	   Manko	   an	   Inspiration	   und	   Stolz	   offen,	   indem	   „sie	   sich	   an	  

Lumpereien	  wegwerfen“,	   indem	  ein	   jeder	  nur	  einen	  Beruf	  ausübt	  wie	  alle	  anderen	  um	  

aller	   anderen	   willen,	   mithin	   also:	   um	   einander	   nützlich	   zu	   sein.	   	   Hat	   man	   jedoch	  

„ k e i n e n 	   Z w e c k 	   i n 	   s i c h , 	   z u 	   e x i s t i r e n “ 	   und	   bescheidet	   sich	   auf	   ein	  	  

„ f ü r 	   e i n a n d e r 	   e x i s t i r e n “ ,	   so	   stellt	   das	   für	   Nietzsche	   eines	   dar:	   „die	  

komischste	  Komödie“.1186	  Um	  dem	  puren	  Komödiendasein	  das	  eigene	  besondere	  Dasein	  

entgegenzuhalten,	  um	  Kräfte	  bündeln	  zu	  können	  und	  Selbstzweck	  zu	  sein	  bedarf	  es	  der	  

Abgrenzung	   –	   der	   Individuation	   seitens	   des	   apollinischen	   Prinzips.	   Für	   diese	  

Individuation	   wiederum	   bedarf	   es	   zuvorderst	   ihrer:	   gesunder	   Instinkte,	   und	   folglich	  

eines	  gesunden	  Gesamtinstinkts.	  

	  

Hier	  wird	  evident,	  wie	  sehr	  der	  Lichtgott,	  der	  immer	  wieder	  in	  seinen	  unterschiedlichen	  

Attributen	   Nietzsches	   Metaphern	   und	   Allegorien	   durchleuchtet,	   die	   Ausbildung	   des	  

Individuums	   unternimmt;	   damit	   auch	   jene	   des	   Ausnahmemenschen.	   Apoll	   ist	   der,	   der	  

selbst	  noch	  das	  Wesen	  des	  Dionysos	  in	  seine	  Formvollendung	  bringt;	  so	  zeigt	  sich	  auch	  

die	   dionysische	   Inspiration	   formvollendet,	   die	   Nietzsche	   widerfährt.	   Bereits	   in	   seiner	  

Schrift	   von	   1870,	   Die	   dionysische	  Weltanschauung,	   kommt	   Nietzsche	   zu	   dem	   Schluss,	  

dass	   in	   der	   hellenischen	   Welt	   der	   Kampf	   des	   ins	   Apollinische	   aufgenommenen	  

Dionysischen	  mit	   seinem	   vereinnahmenden	  Antagonisten	   ein	   „außerordentliches	   Ziel“	  

verfolgte:	  „eine	  	  h ö h e r e 	   M ö g l i c h k e i t 	   d e s 	   D a s e i n s 	  	  zu	  schaffen	  und	  auch	  

in	   dieser	   zu	   einer	   noch	   	   h ö h e r e n 	   V e r h e r r l i c h u n g 	   (durch	   die	   Kunst)	   zu	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1184	  ebd.	  
1185	  ebd.,	  p.	  31,	  32	  
1186	  ebd.,	  p.	  32,	  33	  
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kommen“.1187	  Das	  ist	  wesentlich	  die	  Ambition	  von	  Nietzsches	  späterem	  Dionysos	  –	  nicht	  

nur	  auf	  die	  Kunst	  beschränkt,	  sondern	  vor	  allem	  als	  Designer	  des	  Künftigen.	  Ist	  Dionysos	  

nur	  die	  Maske	  des	  Apoll?	  Wirkt	  Dionysos	  als	  der	  Absorbierte	  etwa	  intrinsisch:	  	  zeigt	  er	  

sich	   als	   des	  Apoll	   Sehnsucht,	   die	   Immersion	   ins	  Ganze	  der	  Evolution	   zu	   unternehmen	  

und	  sie	  insgesamt	  ins	  Stärkere,	  Bösere,	  Tiefere	  und	  Schönere	  zu	  gestalten?	  

	  

Wenn	  Nietzsche	   von	  der	   über	   ihn	  hereinbrechenden	   seelisch-‐geistigen	  Dimension	  der	  

Inspiration	  erfasst	  wird,	  so	  beschreibt	  er	   in	  seinem	  Passus	  über	  die	   Inspiration	  diesen	  

Zustand	  zuvorderst	  als	  körperliche	  Hochspannung:	  die	  Schauder,	  das	  Rieseln	  bis	  in	  die	  

Fusszehen,	  die	  nicht	  steuerbaren	  emotionalen	  Entladungen,	  das	  fremde	  Bewegtwerden,	  	  	  

die	  wachen,	  weit	  offenen	  Sinne,	  jene	  überfeinen	  Sinne	  des	  Satyrs,	  denen	  wir	  in	  Kapitel	  II	  

ausführlicher	   begegnet	   sind,	   die	   Elektrizität,	   die	   das	   Ausnahmeerlebnis	   begleitet.1188	  

Weist	   dieses	   Erleben	   nicht	   auf	   den	   weiter	   oben	   dargestellten	   Zustand	   der	   religiösen	  

Trance	   hin?	   Auf	   die	   entspannte	   Hochspannung,	   auf	   den	   Bewusstseins-‐Shift,	   dem	   die	  

rapide	  elektronegative	  Aufladung	  korreliert,	  auf	  die	  Ausschüttung	  von	  Endorphinen,	  die	  

als	   körpereigene	   Opiate	   Zustände	   luzider	   Freude	   und	   Euphorie	   heraufrufen?	   Ist	   der	  

Ausnahmemensch	  auch	  Meister	  dieser	  Potentiale	  des	  Seins,	  weil	   er	  mutig,	   redlich	  und	  

neugierig	  genug	  ist,	  sich	  auf	  sie	  einzulassen?	  Hat	  er	  überhaupt	  eine	  Wahl?	  Rührt	  daher	  

Nietzsches	   umfänglichste	   Seele?	   -‐	   Es	   bleibt	   Nietzsches	   dionysisches	   Geheimnis,	   was	  

genau	  mit	  ihm	  in	  jenen	  Momenten	  pneumatischen	  Zustroms	  vorging.	  Selbst	  wenn	  heute	  

bereits	   daran	   gearbeitet	   wird,	   die	   erstaunlichen	   Parameter	   und	   Paradoxe	   der	  

quantitativen	   Erfassungen	   und	   Verifikationen	   der	   Altered	   States	   einem	   Reverse	  

Engineering	   zu	   unterziehen,	   um	   sie	   technologisch	   simulieren	   sowie	   stimulieren	   zu	  

können,	   so	  mögen	   	  Qualität	   und	   Inhalt	   der	  Erfahrung	   -‐	  wie	  Nietzsches	  philosophische	  

Schau	   –	   doch	   nicht	   beliebig	   aufrufbar	   sein.	   Die	   Macht	   der	   Inspiration	   zeichnet	   den	  

Ausnahmenschen	  aus.	  Sie	  übermittelt	  eine	  Sendung	  und	  Aufgabe,	  die	  zur	  Welt	  kommen	  

will.	   Als	   Boni	   lädt	   sie	   den,	   der	   sich	   diesem	   Unternehmen	   stellt,	   mit	   Charisma,	  	  

natürlichem	  Stolz	  und	  der	  Sehnsucht	  nach	  Realisation	  auf	  –	  auch	  mit	  einem	  Enigma.	  

	  

Rätselhaft	   ist	   auch	   Nietzsches	   elektrisches	   Wesen:	   Nietzsche	   kann	   seine	   Elektrizität	  

spüren	  –	  genauer	  die	  Kommunikation	  seiner	   inneren	  Elektrizität	  mit	  atmosphärischen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1187	  KSA	  1,	  DW,	  p.	  571	  
1188	  vgl.	   Kap.	   VII.1;	   siehe	   zu	   den	   Untersuchungen	   	   der	   Altered	   States	   of	   Consciousness	   auch:	   Guttmann,	  
Giselher	  (1992):	  Zur	  Psyschophysiologie	  des	  Bewusstseins.	  In:	  Das	  Bewusstsein,	  p.	  279	  ff.	  
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Gegebenheiten.	  Diese	  konnte	  durch	  Witterung	  oder	  auch	  bestimmte	  Orte	  aktiviert	  sein.	  

Sie	  konnte	  heftigste	  Kopfschmerzen	  und	  andere	  körperliche	  Beschwerden	  heraufrufen,	  

aber	   auch	   an	   Nietzsches	   heiligen	   Erlebnissen	   beteiligt	   sein.	   So	   schreibt	   er	   kurz	   nach	  

seiner	   mystischen	   Schau	   der	   Ewigen	  Wiederkunft	   an	   seinen	   Freund	   Heinrich	   Köselitz	  

jene	  Zeilen,	  die	  uns	  bereits	  weiter	  vorn	  begegnet	  sind:	  „In	  Paris	  ist	  eine	  Ausstellung	  für	  

Electricität:	   ich	   sollte	   eigentlich	  dort	   sein,	   als	  Ausstellungsgegenstand,	   viell<eicht>	  bin	  

ich	  in	  diesem	  Punkte	  empfänglicher	  als	  irgend	  ein	  Mensch,	  zu	  meinem	  Unglücke!“1189	  In	  

einem	  Brief	  an	  Franz	  Overbeck	  vermerkt	  er	  dies	  ebenfalls	  und	  fügt	  hinzu,	  dass	  er	  in	  Paris	  

auch	  einiges	  über	  Elektrizität	  hätte	  lernen	  können.1190	  	  Auch	  die	  „elektrischen	  „Stürme““,	  

die	   er	   in	  Zusammenhang	  mit	  dem	   „Sichtbarwerden	   	   g r o ß e r 	  Sonnenflecken“	  wähnt,	  

affizieren	   ihn, 1191 	  dazu	   auch	   musikalische	   Schwingungen.	   Heute	   ist	   evident,	   dass	  

Sonnenstürme	  und	  -‐protuberanzen	  immerhin	  elektronische	  Geräte	  und	  den	  Flugverkehr	  

empfindlich	   stören	   können.	   Nietzsche	   ist	   immer	   daran	   interessiert,	   den	   Phänomenen	  

auch	   physikalisch	   auf	   den	  Grund	   zu	   gehen.	  Naturwissenschaftler	  wie	   Rugjer	   Boskovic	  

oder	  Robert	  Mayer,	  welcher	  den	  ersten	  Hauptsatz	  der	  Thermodynamik	   formuliert	  hat,	  

interessieren	   ihn.	   Doch	   scheint	   ihm	   diesbezügliche	   Wissenschaft	   noch	   in	   den	  

Kinderschuhen	   zu	   stecken,	   während	   er	   selbst	   als	   Messinstrument	   hätte	   eingesetzt	  

werden	  können:	   „denn	  als	  Witterer	   von	  elektrischen	  Veränderungen	  und	   sogenannter	  

Wetter-‐Prophet	   nehme	   ich	   es	   mit	   den	   Affen	   auf	   und	   bin	   wahrscheinlich	   eine	  

„Spezialität“.“ 1192 	  Ist	   hier	   Nietzsche	   mit	   einem	   Instinkt	   für	   Schwankungen	   im	  

atmosphärischen	  Druck	  und	  für	  elektromagnetische	  Ladungen	  ausgestattet?	  So	  fragt	  er	  

nach:	   „durch	   welche	   Kleidung	   (oder	   Ketten,	   Ringe,	   u.s.w.)	   man	   sich	   am	   besten	   gegen	  

diese	  allzustarken	  Einflüsse	  schützt?	  Ich	  kann	  mich	  doch	  nicht	  immer	  in	  einer	  seidenen	  

Hängematte	   aufhängen!“1193	  	   Offensichtlich	   lässt	   sich	   für	   ihn	   kein	   Apotropaion	   finden,	  

das	   der	   elektrischen	   Hypersensibilität	   und	   Affizierung	   des	   Nervensystems	   hätte	  

entgegenwirken	  können.	  Ein	  solches	  Schild	  mag	  ihm	  das	  Schicksal	  vorenthalten	  haben	  –	  

hätte	  es	  sonst	  vielleicht	  auch	  den	  elektrisch	  induzierten	  Download	  des	  Zarathustra	  aus	  

der	   Matrix	   eines	   höheren	   Bewusstseinszustands	   inhibiert.	   Der	   gebürtigen	  

Österreicherin	   Resa	   von	   Schirnhofer,	   die	   Nietzsche	   mehrmals	   in	   Sils	   Maria	   besuchte,	  

sollte	   sich	   das	   Schicksal	   hingegen	   gut	   gesonnen	   zeigen	   und	   ihr	   das	   Vorrecht	   zuteilen,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1189	  KSB	  6,	  p.	  119	  
1190	  vgl.	  KSB	  6,	  	  p.	  140	  
1191	  KSB	  6,	  p.	  374	  
1192	  KSB	  6,	  p.	  140	  
1193	  ebd.	  	  
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direkt	   an	   jenem	   pyramidal	   aufgetürmten	   Stein	   am	   See	   von	   Silva	   Plana	   Augen-‐	   und	  

Ohrenzeugin	   von	   Nietzsches	   Gabe	   zu	   werden.	   „Auch	   mich,	   wie	   vorher	   und	   nachher	  

andere	   Besucher,	   führte	   er	   zum	   wasserumspülten	   Felsblock	   am	   Ufer	   des	   Sees	   von	  

Silvaplana,	  dem	  Zarathustrastein,	  an	  jene	  wundervolle	  Stelle	  ernster	  Naturschönheit,	  wo	  

dunkelgrüner	   See,	   naher	   Wald,	   hohe	   Berge,	   feierliche	   Stille	   ihren	   Zauber	   gemeinsam	  

weben.	  Nachdem	  ich	  mich	  seiner	  Bitte	  gemäß	  auf	  den	  ihm	  „heiligen	  Stein“	  gesetzt	  hatte,	  

fing	   Zarathustra	   an	   aus	   der	   Welt	   seiner	   geistigen	   und	   emotionellen	   Hochspannung	  

heraus	   zu	   sprechen,	   und	   goss	   in	   dithyrambische	   Worte	   gekleidet	   eine	   Fülle	   von	  

Gedanken	   und	   Bildern	   aus.	   [..]	   Als	   wir	   dann	   am	   Seeufer	   weitergingen,	   die	   Zone	   des	  

Zarathustrazaubers	   hinter	   uns	   lassend,	   verloren	   sich	   auch	   die	   geheimnisvollen	  

Vibrationen	  im	  Wesen	  Nietzsche’s“1194.	  	  

	  

Halten	  wir	  fest:	  Nicht	  Nietzsche	  beginnt	  hier	  zu	  sprechen,	  sondern	  Zarathustra.	  Die	  Fülle	  

an	  Gedanken	  und	  Bildern	   ist	   gekleidet	   in	  Dithyramben.	  Die	  Vibrationen	  verschwinden	  

beim	   Verlassen	   des	   Orts.	   Redet	   hier	   Nietzsche	   in	   Göttersprache	   oder	   wenigstens:	  

derjenen	  altgriechischen	  Dichter?	  Übernimmt	  hier	  etwas	  Fremdes	  -‐	  und	  doch	  eigenes	  -‐	  

die	  Kontrolle?	   Ist	  er	  hier	  ein	  Begeisterter,	  wie	  Platon	   in	   seinem	  Dialog	   Ion	  darlegt,	   ein	  

leichtes	   Wesen,	   geflügelt	   und	   heilig,	   dessen	   Dichtkunst	   begeisterten	   Zuständen	  

entspringt?1195	  Konnte	  er,	  um	  es	  mit	  Bewusstseinsforscher	  und	  Psychohistoriker	   Julian	  

Jaynes	   zu	   sagen,	   unter	   gewissen	   Umständen	   und	   zeitlich	   begrenzt	   auf	   die	   bikamerale	  

Funktion	   seines	   Gehirns	   zurückgreifen?	   Jaynes	   geht	   davon	   aus,	   dass	   die	   beiden	  

Gehirnhemisphären	  unabhängig	  voneinander	   funktionieren	  können,	   	   „so	  als	  wäre	   jede	  

eine	  Person	  für	  sich,	  und	  diese	  virtuellen	  Personen	  [..]	  waren	  in	  der	  bikameralen	  Epoche	  

der	   Geschichte	   das	   menschliche	   Individuum	   und	   sein	   Gott.“1196	  Der	   Mensch	   und	   sein	  

Gott	   –	   ein	   interner,	   gegenwärtiger,	   kommunizierender	   Gott:	   Bis	   etwa	   1000	   v.	   Chr.	   sei	  

dies	   evolutiv	   in	   dieser	   Weise	   angelegt	   gewesen,	   worauf	   für	   Jaynes	  

bewusstseinshistorisch	  die	  Helden	  der	  Ilias	  verweisen,	  während	  die	  Helden	  der	  Odyssee	  

–	   	  mit	   ihrer	   List,	   Täuschung	   und	   Strategie	   bereits	   als	   Bewusstseinsträger	   im	  heutigen	  

Sinn	  zu	  werten	  sind.	  Zwischen	  diesen	  beiden	  Epen	   lag	  der	  Breakdown	  of	  the	  Bicameral	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1194	  Schirnhofer,	  Resa	  von,	  (1968):	  Vom	  Menschen	  Nietzsche,	  in:	  Zeitschrift	  für	  philosophische	  Forschung,	  
Bd.	  22,	  H.	  3,	  p.	  441	  
1195	  vgl.	  Platon	  (1988):	  Ion,	  	  533	  B	  –	  534	  A,	  p.	  17,	  18	  
1196	  Jaynes,	  Julian	  (1993):	  Der	  Ursprung	  des	  Bewusstseins,	  p.	  148	  



	   V I I . 	   . . 	   U N D 	   E S 	   S E I 	   [ K ] E I N 	   H E I L I G E R ! 	   	   	  

	  

	   	   325	  

Mind1197-‐	  so	  legen	  es	  Jaynes	  paläopsychologische	  Ermittlungen	  nahe.	  Wesentlich	  ist	  nun,	  

dass	   für	   Jaynes	  der	  göttliche	  Part	   in	  der	  rechten	  Gehirnhemisphäre	  residiert,	  während	  

dem	   menschlichen	   Part	   die	   linke	   Hälfte	   zukommt.	   Was	   kann	   ein	   Gott	   in	   seinem	  

zerebralen	  Wohnsitz,	  vorrangig	  im	  rechten	  Schläfenlappen,	  im	  Menschen	  anstellen?	  

	  „Die	  Funktion	  des	  Gottes	  bestand	  in	  der	  Hauptsache	  in	  der	  Anleitung	  und	  Planung	  des	  

Handelns	  in	  ungewohnten	  Situationen.	  Die	  Götter	  taxieren	  Probleme	  und	  organisieren	  das	  

Handeln	  nach	  Maßgabe	  eines	  durchgängigen	  Schemas	  oder	  Zwecks	  mit	  dem	  Ergebnis	  der	  

hochkomplexen	   bikameralen	   Kultur,	   [..]	   indem	   sie	   dem	   neurologischen	  Mensch-‐Part	   im	  

Allerheiligsten	   des	   gesprochenen	   Wortes	   die	   entsprechenden	   Direktiven	   erteilen.	   Wir	  

dürfen	   also	   erwarten,	   daß	   eine	   der	   heute	   residual	   noch	   verbliebenen	   Funktionen	   der	  

rechten	   Hemisphäre	   im	   Organisatorischen	   liegt,	   in	   der	   taxonomischen	   Gliederung	   der	  

innerhalb	  einer	  Kultur	  anfallenden	  Erfahrungen	  und	   ihrer	   Integration	  zu	  einer	   figuralen	  

Ganzheit,	   die	   dem	   Individuum	   „sagt“,	   was	   es	   zu	   tun	   hat.	   [..]	   Die	   Mannigfaltigkeit	  

vergangenen	  wie	   zukünftigen	   Geschehens	  wird	   gesiebt	   und	   kategorisiert	   und	   zu	   einem	  

neuen	   Bild	   synthetisiert,	   letzteres	   häufig	   vermittels	   des	   A	   und	   O	   aller	   Synthese,	   der	  

Metapher.“1198	  	  

	  

Dass	   es	   sich	  bei	  Nietzsches	  Zarathustra	  um	  ein	  hochmetaphorisches	  Werk	  handelt,	   ist	  

evident;	  dass	  die	  Dinge	  sich	  Nietzsche	  resp.	  Zarathustra	  liebkosend	  anbieten,	  sich	  in	  sein	  

Gleichnis	   schmiegen	   wollen,	   mag	   den	   bildlichen	   Zustrom	   noch	   weiter	   verdeutlichen.	  

Doch	   bleibt	   es	   nicht	   allein	   beim	   poetischen	   Ausdruck:	   Hier	   will	   sich	   ein	   Ganzes	  

ausdrücken,	   hier	   wird	   eine	   Agenda	   für	   die	   Menschheit	   ebenso	   verhandelt	   wie	  

überzeitlich	   Geschautes,	   hier	   entstehen	   neue	   Taxonomien	   und	   eine	   neue	  

Daseinsordnung,	   hier	   treten	   Herausforderungen	   auf	   den	   Plan,	   die	   Überwindung	  

einfordern.	   Dies	   alles,	   und	   noch	   viel	   mehr,	   das	   sich	   in	   Also	   sprach	   Zarathustra	   auf	  

unterschiedlichen	  Ebenen	  dramaturgisch	  vollzieht,	   äußert	   sich	   im	  musikalischen	  Fluss	  

der	   dithyrambischen	  Wahrheit.	   Diese	   schier	   unglaubliche	  Organisationsleistung	   ist	   es,	  

die	   staunen	   macht;	   die,	   wenn	   wir	   Julian	   Jaynes	   folgen,	   der	   rechten	   Gehirnhälfte	  

entspringt	   resp.	   dem	   göttlichen	   Anteil	   des	   Bewusstseins,	   genauer:	   einem	   archaischen	  

Bewusstseinsrelikt.	   Jaynes	   These	   wie	   seine	   Abhandlung	   mögen	   durchaus	   einige	  

Kritikpunkte	   zeitigen,	   seine	   Grundidee	   dient	   uns	   hier	   lediglich	   als	  weiterer	  möglicher	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1197 	  Der	   –	   bezeichnendere	   –	   Titel	   der	   Originalausgabe	   lautet	   „The	   Origin	   of	   Consciousness	   in	   the	  
Breakdown	  of	  the	  Bicameral	  Mind“,	  Boston	  1976	  	  
1198	  Jaynes,	  Julian	  (1993):	  Der	  Ursprung	  des	  Bewusstseins,	  p.	  148,	  149	  
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Zugang	  zu	  Nietzsches	  heiligen	  Erlebnissen,	  um	  das	  Phänomen	  umfänglicher	  einordnen	  

zu	   können.	   Denn	   der	   ausgewählte	   Passus	   aus	   Jaynes’	   Schrift	   birgt	   noch	   eine	   viel	  

subversivere	  Sichtweise,	  auf	  die	  der	  Psychologe	  nicht	  seinen	  Blick	  gerichtet	  hat,	  die	  sich	  

aber	  unserem	  Forschungsansatz	  auftut	  und	  die	  für	  unsere	  Hinsicht	  auf	  Nietzsches	  Leben	  

und	  Werk	  nicht	  unerheblich	  ist:	  Jaynes’	  Beschreibung	  der	  Aufgabe	  des	  Gottes-‐Parts	  ließe	  

sich,	   in	   jener	  großzügigen	  Deutung	  des	  Begriffs,	  die	  wir	  vorgeschlagen	  haben,	  auch	  als	  

Instinkt	   lesen.	   Der	   Instinkt	   ist	   es,	   der	   die	   „Anleitung	   und	   Planung	   des	   Handelns	   in	  

ungewohnten	   Situationen“ 1199 	  bereitstellt.	   Zusammenwirkende	   Instinkte	   „taxieren	  

Probleme	  und	  organisieren	  das	  Handeln	  nach	  Maßgabe	   eines	   durchgängigen	   Schemas	  

oder	  Zwecks“1200,	  welcher	  meist	  auf	  die	  Fitness	  des	   Individuums	  ausgerichtet	   ist	  –	  der	  

logische	   Verstand	   der	   linken	   Hemisphäre	   würde	   dem	   hinterdrein	   hinken.	   Wenn	   der	  

Instinkt	   auch	   noch	   zu	   sprechen	   beginnt,	   dann	   gerinnt	   seine	   Ausnahme-‐Funktion	   in	  

Worte,	  die	  sich	  uns	  bei	  Nietzsche	  bereits	  als	   ihn	  auszeichnende	  Anlage	  vorgestellt	  hat:	  

sein	  mystischer	  Instinkt.	  

	  

Ist	  der	  Instinkt	  also	  das	  Göttliche?	  Hier	  sei	  nur	  mit	  Nietzsches	  berühmten	  Fußspitzen	  an	  

etwas	  gerührt,	  das	  ein	  höchst	  interessantes	  interdisziplinäres	  Forschungsunternehmen	  

abgeben	  könnte.1201	  Hat	  der	  Mensch	   vielleicht	   immer	   schon	  gerade	   seinen	   Instinkt	   als	  

göttlich	   verstanden,	   wenigstens	   aber	   als	   göttliche	   Leitung,	   zuweilen	   als	   Direktive?	   Ist	  

Nietzsches	  Dionysos	  als	  Genie	  des	  Herzens	  nicht	  ganz	  und	  gar	  die	  höchste	  Verfeinerung	  

und	  Nobilitierung	  der	  gesunden,	   insbesonders	  der	  ästhetischen	   Instinkte?	  Manifestiert	  

sich	  der	  Instinkt	  nicht	  als	  ein	  diesseitig	  Göttliches?	  

	  

Wir	   würden	   uns	   nicht	   mit	   Nietzsche,	   dem	   Jünger	   und	   Eingeweihten	   seines	   Gottes	  

Dionysos	   beschäftigen,	   wäre	   er	   uns	   in	   seinem	   Denken	   wie	   in	   seiner	   Bilderrede	   nicht	  

immer	   schon	   einen	   Schritt	   voraus.	   In	   seiner	   Schrift	  Der	  Antichrist	   kritisiert	  Nietzsche,	  

dass	   seit	   zu	   langer	   Zeit	   die	   Menschen	   „keinen	   Gott	   mehr	   	   g e s c h a f f e n “ 	   hätten:	  

„Zwei	  Jahrtausende	  beinahe	  und	  nicht	  ein	  einziger	  neuer	  Gott!	  Sondern	  immer	  noch	  und	  

wie	  zu	  Recht	  bestehend,	  wie	  ein	  ultimatum	  und	  maximum	  der	  gottbildenden	  Kraft,	  des	  

creator	   spiritus	   im	   Menschen,	   dieser	   erbarmungswürdige	   Gott	   des	   christlichen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1199	  s.o.	  
1200	  s.o.	  
1201	  Ein	  solches	  würde	  philosophische,	  kulturanthropologische,	  	  ethnologische,	  ethologische,	  theologische,	  
neurochemische,	   neurobiologische	   und	   psychologische	   Erkenntnisse	   einbeziehen–	   vorausgesetzt,	   dass	  
zuvor	  ein	  freierer,	  der	  allgemeinen	  Perzeption	  angepasster	  Zugang	  zum	  Begriff	  Instinkt	  gefunden	  wird.	  
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Monotono-‐Theismus!	  dies	  hybride	  Verfalls-‐Gebilde	  aus	  Null,	  Begriff	  und	  Widerspruch,	  in	  

dem	  alle	  Décadence-‐Instinkte,	  alle	  Feigheiten	  und	  Müdigkeiten	  der	  Seele	   ihre	  Sanktion	  

haben!	   -‐	   -‐“1202 	  Hieraus	   –	   ausgerechnet	   aus	   der	   Gegenseite	   zu	   Nietzsche	   Mission	   -‐	  

erschließt	   sich	   unmissverständlich,	   dass	   eine	   Interdependenz	   zwischen	   Gott	   und	   der	  

Ausprägung	  der	   Instinkte	  besteht:	  Die	  gottbildende	  Kraft	   im	  Menschen	  wird,	  wenn	  die	  

décadence-‐Instinkte	   in	   ihm	   überhand	   genommen	   haben,	   immer	   auch	   einen	   ihnen	  

adäquaten	   Gott	   schaffen	   oder	   aufrechterhalten	   und	   entsprechend	   adaptieren;	   dieses	  

Gottesbild	   wirkt	   wiederum	   rekursiv	   auf	   die	   Instinkte	   ein	   und	   beeinflusst	   resp.	   prägt	  

dessen	  Moral;	  egal,	  ob	  es	  nun	  der	  „Monotono“	  Gott	  des	  christlichen	  Theismus	  ist	  –	  oder	  

anderer	   Monotheismen	   –	   oder	   der	   Substitutgott	   einer	   künstlichen	   Superintelligenz.	  

Selbiges	   Prinzip	   gilt	   jedoch	   auch	   für	   die	   gesunden	   Instinkte:	   Sie	   können	   nicht	   nur	   in	  

ihrer	  weiteren	  Verstärkung	  und	  Raffination	  den	  Typus	  der	  Zukunft,	  den	  Übermenschen	  

hervorbringen,	  sondern	  durchaus	  auch	  einen	  neuen	  Gott;	  –	  oder	  besser:	  viele	  Götter.1203	  

Menschlichere	   Götter,	   auch:	   stolzere	   Götter.	   Denn,	   wie	   Friedrich	   Schiller	   in	   seiner	  

lyrischen	  Dichtung	  Die	  Götter	  Griechenlands	  anmerkte:	  „Da	  die	  Götter	  noch	  menschlicher	  

waren,	  waren	  die	  Menschen	  göttlicher.“1204	  Und	  stolzer.	  

	  

Wenn	   sich	   der	   Instinkt	   als	   ein	   diesseitig	   Göttliches	   manifestiert,	   das	   uns	   leitet,	   uns	  

zuweilen	   auch	   ein	   daimonion	   ist,	   das	   uns	   abrät,	   um	   vor	   Schaden	   zu	   bewahren,	   oder	  

gedeihlich	   zurät,	   um	   Situationen	   prächtig	   nutzen	   zu	   können,	   so	   bleibt	   doch,	   dass	   der	  

Mensch	  seinen	  Gott	  als	  Gegenüber	  wahrnehmen	  will;	  dass	  die	  Instinkte	  zu	  einem	  Wesen	  

gerinnen,	   dass	   der	   Gott	   insgesamt	   die	   advanced	   version	   seiner	   selbst	   ist.	   In	   dieser	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1202	  KSA	  6,	  AC,	  p.	  185	  
1203	  vgl.	   zur	   „gottbildenden	   Kraft“	   auch	   die	   interessante	   kulturanthropologische	   Darstellung	   über	   deren	  
praktische	   Anwendung	   beim	   westafrikanischen	   Stamm	   der	   Yoruba:	   „Der	   Mensch	   lässt	   den	   Göttern	  
anbetend	   Kraft	   zuströmen,	   die	   er	   dann	   verstärkt	   von	   ihnen	   –	   über	   Ahnen	   und	   Sippe	   hin	   –	  
zurückempfangen	  kann.	  Die	  Götter	  brauchen	  die	  Menschen,	  wie	  die	  Menschen	  die	  Götter	  brauchen.	  So	  ist	  
es	  nur	  zu	  gut	  verständlich,	  daß	  in	  der	  Yorubasprache	  das	  Wort	  für	  „beten“	  gleichbedeutend	  ist	  mit	  „einen	  
Gott	  machen“.	  In:	  Staewen,	  Christoph,	  und	  Schönberg,	  Friderun	  (1982):	  „IFA	  –	  Das	  Wort	  der	  Götter“,	  p.	  6	  
Dass	   ein	   Gott	   nicht	   als	   Wesen	   gedacht	   werden	   muss	   –	   sondern	   schlicht	   wesend	   –	   mutmaßte	   der	  
amerikanische	  Architekt	  und	  Philosoph	  Buckminster	  Fuller:	  „God	  is	  always	  a	  verb.“	  Fuller,	  Buckminster	  &	  
Dil,	  Anwar	  (1983):	  Humans	  in	  Universe,	  p.	  192	  
1204	  Textzeile	  aus:	  Die	  Götter	  Griechenlands,	   in:	  Schiller,	  Friedrich	  (2004):	  Sämtliche	  Werke	  in	  5	  Bänden,	  
Bd.	  1,	  p.	  169;	  Rüdiger	  Safranski	  geht	  diesen	  Zeilen	  auf	  den	  Grund	  und	  weist	  auf	  eine	  vorangehende	  Skizze	  
Schillers	  hin	  (aus	  Bd.	  5,	  p.	  883):	  „Die	  Griechen,	  schrieb	  er	  1783,	  malten	  ihre	  Götter	  nur	  als	  edlere	  Menschen	  
und	   näherten	   ihre	   Menschen	   den	   Göttern.	   Es	   waren	   Kinder	   einer	   Familie.“	   	   Safranski,	   Rüdiger	   (2004):	  
Schiller	   oder	   Die	   Erfindung	   des	   deutschen	   Idealismus,	   p.	   285	   	   	   	   Eine	   dem	   diametral	   gegenläufige	  
Bewegung	   findet	   sich	   in	   der	   negativen	   Theologie	   des	   6.	   nachchristlichen	   Jahrhunderts:	   Dionysios	  
Areopagita	  stellt	  Gott	  in	  eine	  Ferne,	  in	  dem	  ihm	  keine	  Attribute	  mehr	  zukommen,	  er	  in	  die	  „Unfassbarkeit“	  
entschwindet.	  Dionysios	  Areopagita	  (1994):	  Über	  die	  mystische	  Theologie,	  p.	  171,172.	  
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Hinsicht	   sind	   sich	   Gott	   und	   Übermensch	   sehr	   nah.	   Doch	   dieser	   Gott	   ist	   nicht	   ein	  

künftiges	   Wesen,	   zu	   dem	   der	   instinktoptimierte	   Brückenbau	   oder	   ein	   entsprechend	  

genetisch	  und	  epigenetisch	  zu	  windendes	  Seil	  hinführt;	  dieser	  Gott	  ist	  der	  Begleiter	  des	  

Menschen,	   egal	   ob	   als	   zerebral	   verortet	   gedacht	   oder	   als	   Mitwesen,	   der	   –	   wie	   bei	  

Nietzsches	   Dionysos	   –	   das	   Beste	   aus	   seinem	   Menschen	   herausholt,	   ihn	   fordert	   und	  

beflügelt,	  wenn	   er	   aus	   gesunden	   Instinkten	   gespeist	  wird.	   Je	   näher	   er	   ist,	   je	  mehr	   die	  

ontologische	   Differenz	   sich	   einebnet	   und	   angleicht,	   wie	   aus	   Schillers	   Gedanken	  

hervorgeht,	  ohne	  die	  Distanz	  zu	  verlieren,	  die	  das	  edlere	  Wesen	  auszeichnet	  und	  der	  es	  

bedarf,	   umso	   wirkmächtiger	   wird	   das	   Zusammenspiel,	   umso	   lebendiger	   ist	   der	   Gott	  

seinem	   Menschen.	   Ideengeschichtlich	   entspricht	   dies	   auch	   der	   Aufgabe	   des	  

Gottessohnes.	  Was	   nun	   den	   Menschen	   angeht,	   so	   ist	   dieser	   einem	   ständigen	  Werden	  

unterworfen,	  zuweilen	  ist	  er	  mehr	  Dividuum	  in	  all	  seinen	  Rollen	  als	  Individuum,	  sodass	  

seine	  gottbildende	  Kraft	  auch	  unterschiedliche,	  dennoch	  meist	  ihm	  verwandte	  göttliche	  

Felder	  sich	  zu	  schaffen	  vermag.	  Wenn	  wir	  es	  also	  sind,	  die	  unsere	  Götter	  schaffen	  oder	  

umschaffen	  können,	  vorausgesetzt,	  dass	  nicht	  die	  Herdeninstinkte	  überwiegen,	  so	  bleibt	  

zu	   fragen,	   ob	   Nietzsche	   hier	   nicht	   nur	   eine	   gottbildende	   Kraft,	   sondern	   auch	   den	  

zugehörigen	  Instinkt	  postuliert.	  Nietzsche	  spricht	  hier	  als	  Erlebter,	  als	  einer,	  der	  seiner	  

Seele	   höchsten	   Umfang	   gewährt,	   als	   Beispiel	   dafür,	   was	   zwischen	   Himmel	   und	   Erde	  

erfahrbar	  und	  erreichbar	  ist:	  	  

„-‐	  Und	  wie	  viele	  neue	  Götter	  sind	  noch	  möglich!	  .	  .	  .	  Mir	  selber,	  in	  dem	  der	  religiöse,	  das	  

heißt	  	  gott	  b i l d e n d e 	  Instinkt	  mitunter	  wieder	  lebendig	  werden	  will:	  wie	  anders,	  wie	  

verschieden	  hat	  sich	  mir	   jedes	  Mal	  das	  Göttliche	  offenbart!	   .	   .	   .	   	   So	  vieles	  Seltsame	  gieng	  

schon	  an	  mir	  vorüber,	  in	  jenen	  zeitlosen	  Augenblicken,	  die	  in’s	  Leben	  hinein	  wie	  aus	  dem	  

Monde	   fallen,	  wo	  man	   schlechterdings	   nicht	  mehr	  weiß,	  wie	   alt	  man	   schon	   ist	   und	  wie	  

jung	  man	  noch	  sein	  wird	  .	  .	  .	  Ich	  würde	  nicht	  zweifeln,	  daß	  es	  viele	  Arten	  Götter	  giebt	  .	  .	  .	  Es	  

fehlt	  nicht	  an	  solchen,	  aus	  denen	  man	  selbst	  einen	  gewissen	  Halkyonismus	  und	  Leichtsinn	  

nicht	   hinwegdenken	   darf	   .	   .	   .	   	   Die	   leichten	   Füße	   gehören	   vielleicht	   sogar	   zum	   Begriffe	  

„Gott“	  .	  .	  .	  Ist	  es	  nöthig,	  auszuführen,	  daß	  ein	  Gott	  sich	  jeder	  Zeit	  jenseits	  alles	  Vernünftigen	  

und	  Biedermännischen	  zu	  halten	  weiß?	  jenseits	  auch,	  anbei	  gesagt,	  von	  Gut	  und	  Böse?	  Er	  

hat	  die	  Aussicht	  	  f	  r	  e	  i	   	  -‐	  mit	  Goethe	  zu	  reden.	  Und	  um	  für	  diesen	  Fall	  die	  nicht	  genug	  zu	  

schätzende	   Autorität	   Zarathustra’s	   	   anzurufen:	   Zarathustra	   geht	   so	   weit,	   von	   sich	   zu	  

bezeugen	  „ich	  würde	  nur	  an	  einen	  Gott	  glauben,	  der	  zu	  	  t a n z e n 	  	  verstünde“	  .	  .“1205	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1205	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  525,	  526	  
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Wie	  das	  Gescherr,	  so	  der	  Herr?	  –	  um	  des	  Petronius’	  geflügeltes	  Wort	  aus	  dem	  Satyricon	  

auch	  in	  die	  andere,	  die	  Aufwärts-‐Richtung	  zu	  prüfen:	  	  Wie	  der	  Prophet,	  so	  sein	  Gott?	  Wie	  

der	  Ausnahme-‐Mensch,	   so	  das	  göttliche	  Genie	  (des	  Herzens)1206?	  Oder	  nähern	  wir	  uns	  

damit	  unversehens	  dem	  Spott	  des	  Xenophanes,	  der	  für	  Pferde	  Pferdegötter	  in	  Aussicht	  

stellte?1207	  Nun,	   wenn	   es	   nicht	   um	   einen	  massentauglichen	   Hochgott	   gehen	   soll,	   oder	  

eine	  abstrakt	  angesetzte	  ἀρχή,	  sondern	  um	  den	  Gott	  als	  Freund,	  so	  mag	  man	  dem	  Pferd	  

hier	   durchaus	   einen	   Superhengst	   oder	   eine	   Superstute	   zugestehen	   –	   vielleicht	   könnte	  

letztere	  sogar	  direkt	  dem	  Lehrgedicht	  des	  Parmenides	  entsprungen	  sein.1208	  Wesentlich	  

ist,	   dass	   der	   Gott	   dem	   Menschen	   etwas	   voraus	   hat,	   das	   dem	   Wesen	   des	   Menschen	  

verwandt	   ist,	   auch	  wenn	   er	   die	   vornehmere	   und	  mächtigere	   Variante	   darstellt;	   damit	  

kann	   er	   im	  Menschen	   die	   Sehnsucht	   nach	   ihm	  wecken,	   als	   der	   tendenziell	   Einholbare	  

des	  Menschen	  Entfaltung	   triggern,	   seinen	   Seelenbrennstoff	   entzünden;	   dann	   kann	  der	  

Mensch	  sich,	  wie	  es	  im	  Genie	  des	  Herzens	  zum	  Ausdruck	  kommt,	  nach	  der	  Begegnung	  mit	  

ihm	   sich	   reicher	   an	   sich	   selber	   fühlen.	   Die	   Begegnungen	   selbst	   freilich,	   die	   zeitlosen	  

Augenblicke,	   brechen	   in	   ihrer	   Gewalt	   über	   Nietzsche	   herein.	   Zuvor	   hat	   jene	  

künstlerische,	   gottbildende	   Kraft	   ein	   so	   intensives	   Feld	   geschaffen,	   dass	   dieses	   im	  

äußersten	   Falle	   die	   Kontrolle	   übernimmt.	   Ob	   diese	   Erlebnisse	   Nietzsches	   nun	   einem	  

Overtake	   der	   rechten	   Gehirnhälfte	   gleichkommen,	   ob	   die	   Bewusstseins-‐Alternationen	  

von	  entheogenartig	  wirkenden	  Stimulantien	  –	  „in	  opio	  veritas“1209	  –	  begünstigt	  werden,	  

oder	   internen,	   die	   ihrerseits	   den	   locus	   coeruleus	   anregen,	   oder	   ob	   neben	   den	  

Naturgeräuschen	   auch	   lokale	   und	   atmosphärische	   Emissionen	   einen	   tranceartigen	  

Zustand	   induziert	   haben	   können,	   entzieht	   sich	   der	   Untersuchungsmöglichkeiten.1210	  

Auch	  ob	  die	  revolutionäre	  Erkenntnis	  dieser	  Tage	  vom	  Blue	  Brain	  Project	   in	  Lausanne,	  

das	   mit	   einem	   bis	   zu	   11-‐dimensionalen	   „Universum“	   was	   unser	   kortikales	   Netzwerk	  

betrifft,	  zu	  rechnen	  sei,	  einmal	  Licht	  auf	  solche	  höchst	  kreativen	  Prozesse	  werfen	  kann,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1206	  vgl.	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  237	  -‐	  239	  
1207	  Xenophanes	   von	   Kolophon	   bemerkt	   im	   6.	   vorchristlichen	   Jahrhundert:	   „Wenn	   Kühe,	   	   Pferde	   oder	  
Löwen	  Hände	  hätten	  und	  damit	  malen	  und	  Werke	  wie	  die	  Menschen	  schaffen	  könnten,	  dann	  würden	  die	  
Pferde	   pferde-‐,	   die	   Kühe	   kuhähnliche	   Götterbilder	  malen	   und	   solche	   Gestalten	   schaffen,	   wie	   sie	   selber	  
haben.“	  In:	  Capelle,	  Wilhelm	  (1968):	  Die	  Vorsokratiker,	  p.	  121	  
1208	  vgl.	  Parmenides	  (2004):	  Die	  Fragmente	  des	  Lehrgedichts,	  p.	  5	  ff.	  sowie	  Parmenides	  (2017):	  Sein	  und	  
Welt.	  Die	  Fragmente	  neu	  übersetzt	  und	  kommentiert	  von	  Helmuth	  Vetter,	  p.	  71	  
1209	  KSB	  6,	  p.	  307	  
1210	  Das	   Phänomen	   der	   Glossolalie,	   das	   zumeist	   in	   Gruppen	   oder	   bei	   Massenveranstaltungen	   auftritt,	  
scheint	   aus	   diesem	   Grund	   weniger	   zutreffend	   für	   Nietzsches	   Erlebnisse	   (wenngleich	   es	   auch	   partielle	  
Überschneidungen	   geben	   mag),	   ebenso	   wie	   diverse	   andere,	   die	   Julian	   Jaynes	   als	   Überbleibsel	   des	  
bicameral	   mind	   ansieht,	   bei	   denen	   jedoch	   zumeist	   das	   Erinnerungsvermögen	   an	   die	   Inhalte	   des	  
Ausnahmezustands	   fehlt.	   Kulturanthropologin	   Felicitas	   Goodman	   hat	   solche	   Sprechmuster	   Einzelner	  
untersucht.	  Vgl.	  Goodman,	  Felicitas	  (1996):	  Trance,	  p.	  12	  ff.	  
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wird	   sich	   weisen.1211	  Ein	   solcher	   cold	   case	   eines	   kulturanthropologischen	   Phänomens	  

aus	   dem	   vorigen	   Jahrhundert,	   wie	   er	   sich	   mit	   Nietzsche	   auftut,	   kann	   uns	   höchstens	  

verständlicher	  werden,	  wenn	  wir	  ähnliche	  Phänomene	  aus	  unserer	  Gegenwart	  ansehen.	  

Tatsache	   ist,	   dass	   uns	  Nietzsche	   auf	   hochästhetische	   und	   nachvollziehbare	  Weise	   von	  

solchen	   berichtet	   hat	   und	   Resa	   von	   Schirnhofer	   einem	   solchen	   Begebnis	   beiwohnen	  

durfte:	   als	   plötzlich	   –	   wenn	   auch	   nicht	   Dionysos	   –	   so	   doch	   der	   Prophet	   Zarathustra	  

dithyrambisch	   aus	   ihm	   zu	   sprechen	   begann.	   Der	   Umstand,	   dass	   eine	   kreative	   Macht	  

immer	  wieder	  die	  Kontrolle	  übernimmt,	  sollte	  auch	  noch	  zu	  Beginn	  des	  3.	  Jahrtausends	  

exemplarisch	  vorkommen.	  	  

	  

Ein	  US-‐Musiker,	  bekannt	   für	   seine	  Unberechenbarkeit	   auf	  der	  Bühne,	   landet	  ob	   seines	  

außergewöhnlichen	   Musikschaffens,	   der	   verborgenen,	   abgründigen	   Dimension	   seiner	  

Alben	  im	  Oktober	  1999	  den	  Coup,	  als	  Independent-‐Künstler	  am	  Cover	  des	  Rolling	  Stone	  

zu	   erscheinen,	   daraufhin	   sogar	   am	   Cover	   der	   Milleniumsausgaben	   der	   großen	  

amerikanischen	  Musikmagazine	  Raygun	  und	  Spin;	  inzwischen	  ist	  er	  mit	  Grammy,	  Golden	  

Globe	   und	   Oscar	   für	   die	   beste	   Filmmusik	   ausgezeichnet.1212 	  Er	   hat	   sich	   damit	   ins	  

kulturelle	   Gedächtnis	   eingeschrieben.	   Was	   ihn	   ausmacht,	   ist	   die	   Urgewalt	   seiner	  

musikalischen	   Inspiration	   ebenso	  wie	   seine	   ästhetische	  Perfektion.	  Raygun	  bezeichnet	  

ihn	   damals	   als	   den	   goth-‐industrial	   demigod1213,	   was	   an	   den	   dionysischen	   Untergrund	  

seiner	   Kompositionen	   rührt;	   seine	   Bühnenshows	   sind	   puristisch	   designte	  

Gesamtkunstwerke,	  und	  doch	  ist	  es	  seine	  Persönlichkeit,	  seine	  radikale	  Ehrlichkeit	  mit	  

sich	   in	   seinem	   Schaffen,	   die	   sehr	   an	   Nietzsche	   erinnert,	   die	   den	   Mehrwert	   der	  

musikalischen	  Performance	  generiert.	  Für	  ihn	  ist	  Musik	  ebenso	  essentiell	  wie	  sie	  es	  für	  

Nietzsche	  ist:	  Wenn	  Nietzsche	  von	  seinem	  Zarathustra	  sagt,	  dass	  dieser	  unter	  die	  Musik	  

zu	  rechnen	  sei,1214	  so	  weist	  dies	  ihn	  selbst	  als	  Musiker	  und	  Komponisten	  aus.	  Auch	  lenkt	  

Nietzsche	  die	  Aufmerksamkeit	  darauf,	  sein	  Werk	  als	  musikalische	  Darreichung	  zu	  lesen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1211 	  vgl.	   "'Multi-‐dimensional	   universe'	   in	   brain	   networks:	   Using	   mathematics	   in	   a	   novel	   way	   in	  
neuroscience,	   scientists	   demonstrate	   that	   the	   brain	   operates	   on	   many	   dimensions,	   not	   just	   the	   3	  
dimensions	  that	  we	  are	  accustomed	  to."	  ScienceDaily.	  12	  June	  2017.	  "We	  found	  a	  world	  that	  we	  had	  never	  
imagined,"	  says	  neuroscientist	  Henry	  Markram,	  director	  of	  Blue	  Brain	  Project	  and	  professor	  at	  the	  EPFL	  in	  
Lausanne,	  Switzerland,	  "there	  are	  tens	  of	  millions	  of	  these	  objects	  even	  in	  a	  small	  speck	  of	  the	  brain,	  up	  to	  
seven	  dimensions.	  In	  some	  networks,	  we	  even	  found	  structures	  with	  up	  to	  eleven	  dimensions."	  
www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170612094100.htm	  ;	  abgerufen	  am	  16.	  Juni	  2017	  
1212	  Golden	  Globe	   und	  Oscar	   erhielt	   er	   für	   den	  Score	   von	   „The	   social	   network“,	   USA	   2010,	   Regie:	   David	  
Fincher	  
1213	  Raygun,	   Heft	   74,	   Dec.’99/Jan.’00,	   Santa	   Monica;	   p.	   68	   -‐	   72	   	   (Man	   muss	   als	   Europäer	   darüber	  
hinwegsehen,	  dass	  im	  selben	  Artikel	  Schopenhauer	  als	  Komponist	  bezeichnet	  wird.)	  
1214	  vgl.	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  335	  
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und	   macht	   damit	   hellhörig	   für	   die	   inhärente	   Rhythmik,	   die	   Melodie,	   die	   Harmonie	  

dessen.	  Er	  betont	  und	  achtet	   seine	   „mystische	  und	  beinahe	  mänadische	  Seele“,	  die	  Die	  

Geburt	   der	   Tragödie	   hervorbringt,	   und	   kommt	   zu	   dem	   Schluss:	   „Sie	   hätte	   	   s i n g e n 	  

sollen,	  diese	  „neue	  Seele“	   -‐	  und	  nicht	  reden!“1215	  Wenn	  diese	  neue	  Seele	  dann	  eröffnet:	  

„Ohne	  Musik	  wäre	  das	  Leben	  ein	  Irrthum“1216,	  so	  verhält	  es	  sich	  bei	  jenem	  Künstler	  der	  

Jahrtausendwende	   so:	   „Music	   is	   the	   soundtrack	  of	  my	   life.	   [..]	   It’	   s	   so	   engrained	   in	  my	  

head;	  every	  memory	  I	  have	  is	  related	  to	  music.	  [..]	  I	  could	  not	  live	  without	  music.“1217	  Er,	  

das	   ist	   Trent	   Reznor;	   seine	   Band	   Nine	   Inch	   Nails.	   Im	   Jahr	   2000,	   anlässlich	   des	   100.	  

Todestags	  von	  Friedrich	  Nietzsche,	  gewährt	  Reznor	  einen	  blitzlichtartigen	  Einblick	  aus	  

seiner	   Sicht	   als	   Musiker	   zu	   einigen	   Passagen	   aus	   Nietzsches	   Werk	   und	   Nachlass.	  

Immerhin	   hat	   Nietzsche	   einen	   wichtigen	   Teil	   seiner	   persönlichen	   Bildung	  

ausgemacht.1218	  Gefragt,	   ob	   er	   in	   seinem	   Schaffen	   auch	   zuweilen	   die	  Rolle	   des	   großen	  

Verborgenen,	  des	  tempter-‐gods,	  des	  Versucher-‐Gotts	  Dionysos,	  einnehme,	  wie	  Nietzsche	  

ihn	   ausführlich	   im	   Genie	   des	   Herzens	   vorstellt,	   kommt	   Reznor	   auf	   ein	   interessantes	  

Detail	   zu	   sprechen:	   Dass	   etwas	   die	   Kontrolle	   übernähme,	   dass	   seltsame	   Dinge	  

passierten,	   sobald	  er	  auf	  der	  Bühne	  stehe	  –	  er	  den	  Entstehungsprozess	  eines	  Songs	   in	  

seiner	   Intensität	  nochmals	  durchlebe,	   selbst	   jene,	  die	   schon	  älter	   seien;	  es	  nie	   leichter	  

würde	   und	   er	   am	   Ende	   einer	   Show	   mental	   erschöpft	   sei.1219	  Von	   ihm	   angesprochen	  

waren	  die	  Alben	  Pretty	  Hate	  Machine	  und	  The	  Downward	  Spiral;	   letzteres	   erzählt	   vom	  	  

Abstieg	   eines	   Menschen	   und	   enthält	   auch	   die	   referentielle	   Textzeile	   auf	   den	   tollen	  

Menschen	   „Your	   God	   is	   dead.	   And	   noone	   cares.“1220 	  Es	   ist	   in	   gewisser	   Weise	   die	  

künstlerische	   Bewältigung	   der	  most	  desperate	  places	   und	   all	   der	   Abgründe,	   in	   die	   der	  

moderne	  Mensch,	  dem	  das	  Geschick	  des	  Nihilismus	  und	  des	  letzten	  Menschen	  existentiell	  

widerfährt,	   hineingeworfen	   ist,	   aber	   auch	   die	   Überwindung	   der	   persönlichen	  

Destruktion.	   Was	   nun	   hierbei	   für	   unseren	   Zusammenhang	   von	   Relevanz	   ist,	   ist	   die	  

faszinierende	   Tatsache,	   dass	   der	   künstlerische	   Instinkt	   im	   Prozess	   des	   Komponierens	  

eines	   Songs	   offenbar	   ein	   so	   starkes	   atmosphärisches	   Feld	   schafft,	   dass	   dieses	  

rückwirkend	  unter	   bestimmten	  Konstellationen	  nicht	   nur	   abgerufen	   oder	   bewusst	   für	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1215	  KSA	  1,	  GT,	  p.	  15	  
1216	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  488	  
1217	  vgl.	   Morphic	   Fields	   of	   Nihilism.	   Nietzsche	   meets	   Nine	   Inch	   Nails.	   Regie/Drehbuch:	   Ully	   Aris,	   ORF	  
Kunststücke	  2000;	  Ausstrahlung	  zum	  100.	  Todestag	  von	  Friedrich	  Nietzsche	  ORF	  2000;	  Trent	  Reznor	  geht	  
sogar	  soweit	  zu	  sagen,	  er	  würde	  lieber	  sein	  Augenlicht	  verlieren	  als	  sein	  Gehör.	  
1218	  ebd.	  
1219	  vgl.	  ebd.	  
1220	  Trent	  Reznor,	  Nine	  Inch	  Nails	  (1994):	  Album:	  „The	  Downward	  Spiral“,	  Track:	  „Heresy“	  
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eine	  Performance	  hereingeholt	  werden	  kann,	  sondern	  weit	  darüber	  hinaus	  selbstständig	  

die	   Kontrolle	   übernimmt.	   Reznors	   künstlerische	   Erfahrung	   könnte	   insofern	   das	  

Bindeglied	   oder	   die	   Vorhalle	   zu	   jenem	   Raum	   an	   heiligen	   Erlebnissen	   darstellen,	   mit	  

welchem	  Nietzsche	  in	  methektischer	  Verbindung	  steht.	  Mit	  dieser	  μέθεξις	  	  ist	  ausgesagt,	  

dass	   durch	   intensive	   Hinwendung	   die	   Quellen	   der	   Inspiration	   geschaffen	   werden	   in	  

deren	  Wirkbereich	   der	   Künstler	   fortan	   steht;	   dass	   die	   artistische	   Transformation	   von	  

Erlebtem	   und	   Erdachtem	   folglich	   nicht	   nur	   das	   Kunstwerk	   selbst	   schafft,	   sondern	  

darüber	  hinaus	   auch	  einen	   seelisch-‐geistigen	  Werk-‐Raum,	   eine	   Sphäre,	   in	  der	   sich	  die	  

Schaffensenergie	   speichert,	   die	   fortan	   mit	   dem	   Künstler	   in	   Resonanz	   tritt;	   die	   ihn	  

überkommt	   mit	   ihrer	   Präsenz,	   und	   der	   Künstler	   selbst	   ihr	   Kunstwerk	   ist.	   Bei	   einem	  

Konzert	   freilich	  wird	   dies	   als	  maximale	   Authentizität	   des	   Künstlers	   perzipiert	   und	   so	  

kann	  diese	  Ursprungskraft	  auf	  weitere	  Kreise	  übertragen	  werden.	  In	  Nietzsches	  Kontext	  

bedeutet	   das,	   dass	   die	   divinen	   Entitäten,	   die	   er	   mit	   seinem	   gottbildenden	   Instinkt	  

antizipiert,	   schafft	   und	   verstärkt,	   ihn	   fortan	   beflügeln	   und	   fordern,	   ihm	   seine	   hohe	  

künstlerische	   und	   philosophische	   Inspiration	   zuteilen,	   zumal	   ihm	   mittels	   seines	  

mystischen	   Instinkts	   fortan	   der	   Zugang	   gewährt	   ist.	   In	   beiden	   Fällen	   haben	  wir	   es	  mit	  

künstlerischen	   Ausnahme-‐Zuständen	   und	   Ausnahme-‐Menschen	   zu	   tun;	   die	  Macht,	   die	  

den	  overtake	  unternimmt,	  vermag	  in	  höchstem	  Grade	  den	  genuinen	  Schaffens-‐Flow	  des	  

Künstlers	   zu	   übermitteln,	   der	   hier	   mit	   seinem	   Werk	   in	   eins	   fällt.	   Der	   ihn,	   um	   mit	  

Nietzsche	   zu	   sprechen,	   „bloss	  Mundstück,	   bloss	  medium	   übermächtiger	   Gewalten“1221	  

werden	   lässt.	   Der	   Künstler	   ist	   gleichsam	   in	   seinen	   ästhetischen	   Instinkt	   aufgelöst:	   er	  

handelt	  vollkommen,	  schafft	  vollkommen,	  ist	  vollkommen.	  Die	  Immersion	  in	  den	  Instinkt	  

lässt	   das	   Kunstwerk	   entstehen.	   Deshalb	   kann	   in	   solchen	   Werken	   auch	   jene	   höchste	  

Qualität	  erreicht	  werden	  und	  sich	  mitteilen,	  die	  dem	  Konzertpublikum	  resp.	  den	  Lesern	  

-‐	  kurzum	  denen,	  die	  sich	  auf	  das	  Werk	  einstimmen	  lassen	  und	  resonanzfähig	  sind	  -‐	  jenes	  

dionysische	   „reicher	   an	   sich	   selber,	   sich	   neuer	   als	   zuvor“ 1222 	  unwillkürlich	   zum	  

Geschenk	   macht.	   Denn:	   „Jeder	   Liebende	   denkt	   bei	   der	   Musik:	   „sie	   redet	   von	   mir,	   sie	  

redet	  an	  meiner	  Statt,	  	  s i e 	   w e i ß 	   A l l e s ! “ 	  –	  “1223	  

	  

Erlöst	   hier	   der	   Schein?	   Oder	   der	   dionysische	   Urgrund?	   Sind	   wir	   hier	   im	   Adyton	   von	  

Nietzsches	   Artistenmetaphysik?	   Ist	   hier	   die	   Kunst	   aus	   der	   Perspektive	   des	   Künstlers	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1221	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  339,	  	  (s.o.)	  
1222	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  237	  
1223	  KSA	  3,	  MR,	  p.	  193	  
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„die	   große	   Ermöglicherin	   des	   Lebens,	   die	   große	   Verführerin	   zum	   Leben,	   das	   große	  

Stimulans	   des	   Lebens“1224?	   Nietzsche	   redet	   als	   Erlebter,	   wenn	   er	   sagt,	   dass	   ihm	   „die	  

Kunst	   	  m e h r 	   w e r t h 	  	  ist	  als	  die	  Wahrheit“,	  sie	  ihm	  „als	  die	  eigentliche	  Aufgabe	  des	  

Lebens“	   gelte,	   „als	   dessen	   	  m e t a p h y s i s c h e 	   Thätigkeit“.	  1225	  	  Wer	   seinem	  Wesen	  

nach	   Musiker	   ist,	   den	   geleitet	   „die	   T o r t u r 	   des	   Schaffenmüssens,	   als	  	  

d i o n y s i s c h e r 	   T r i e b “ 1226;	   	   für	   den	   Künstler	   offenbart	   sich	   auch	   hier	   die	   tiefe	  

Verquickung	   von	  Leiden	  und	  Vornehmheit:	   „Der	   Leidendste	   verlangt	   am	   tiefsten	  nach	  

Schönheit	  –	  er	   	  e r z e u g t 	   sie.“1227	  Er	  vermag	  vor	  allem,	  wie	  sich	  uns	  hier	  gezeigt	  hat,	  

neue	  Felder	  der	  Hinwendung	  zu	  schaffen,	  mit	  denen	  er	  wechselwirken	  kann,	  selbst	  ein	  

göttliches	  Feld,	  und	  hat	  vielleicht	   immer	  schon	  ein	  solches	  Verfahren	  angewandt	  –	  das	  

ist	  Nietzsches	   raffinierter	  Brückenschlag	   zwischen	  Kunst	  und	  Religion:	   „Die	  Menschen	  

haben	  Gott	  geschaffen,	  es	  ist	  kein	  Zweifel:	  sollen	  wir	  deshalb	  nicht	  an	  ihn	  glauben?“1228	  	  

Daraus	   wird	   nicht	   nur	   ersichtlich,	   wie	   wichtig	   es	   ist,	   dem	   Geschaffenen	   auch	   die	  

entsprechende	   Achtung	   und	   den	   Glauben	   an	   es	   zukommen	   zu	   lassen,	   es	   zu	   nähren,	  

sondern	  auch,	  dass	  Nietzsche	  den	  Begriff	   	  Schaffen	  in	  seiner	  weitesten	  Dimension	  fasst.	  

1882	  notiert	  er	  sich	  hierzu:	  „Schaffen:	  das	  heißt	  etwas	  aus	  uns	  hinausstellen,	  uns	  leerer,	  

ärmer	  und	  liebender	  machen.	  Als	  Gott	  die	  Welt	  geschaffen	  hatte,	  da	  war	  er	  nichts	  mehr	  

als	   ein	   hohler	   Begriff	   –	   und	   Liebe	   zum	   Geschaffenen.“1229 	  	   Muss	   also	   der	   „letzte	  

Philosoph“	  –	  der	  letzte	  ist	  von	  Nietzsche	  relativ	  gemeint,1230	  er	  lässt	  sich	  aber	  durchaus	  

in	  unserer	  Zeit	  verorten	  –	  wesentlich	  wieder	  Schaffender	  werden,	  darüber	  hinaus:	  ein	  

Gott	  Schaffender?	  Braucht	  der	  Mensch	  seine	  Mythen,	   seine	  Götter,	   einen	  Exklusiv-‐Gott	  

wie	  Dionysos?	  Sollte	  Heidegger	   auch	   insofern	  recht	  behalten	  mit	   seinem	  „Nur	  ein	  Gott	  

kann	  uns	  noch	  retten“?1231	  Kann	  eine	  neue	  Religion	  aktiv	  dem	  Nihilismus	  begegnen?	  „Ob	  

eine	  Religion	  hier	  hinein,	  in	  das	  Vacuum	  hinein,	  sich	  bauen	  kann,	  hängt	  von	  ihrer	  Kraft	  

ab“1232	  notiert	  sich	  Nietzsche	  bereits	  1872	  und	  präzisiert:	  „Jedenfalls	  müßte	  die	  Religion,	  

welche	  es	  könnte,	  eine	  ungeheure	  	  L i e b e s k r a f t 	  haben“1233	  –	  woraus	  sich	  nochmals	  

die	   Signifikanz	   der	   bekannten	   Triade,	   der	   Personalunion	   aus	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1224	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  521	  
1225	  ebd.,	  p.	  522	  
1226	  KSA	  12,	  NF,	  p.	  116	  
1227	  ebd.,	  p.	  115	  
1228	  KSA	  9,	  NF,	  p.	  635	  
1229	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  88	  
1230	  KSA	  	  7,	  NF,	  p.	  428	  	  (Hervorhebung	  durch	  Nietzsche)	  
1231	  Heidegger,	  Martin	  im	  Gespräch	  mit	  Augstein,	  Rudolph	  in:	  Der	  Spiegel,	  Nr.	  23/1976,	  p.	  209	  
1232	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  429	  
1233	  ebd.	  
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Erkennendem/Philosophen,	   Schaffendem/Künstler	   und	   Liebenden/Heiligen	   offenlegt.	  

Darüber	  hinaus	  finden	  wir	  hier	  den	  Hinweis	  darauf,	  dass	  das,	  was	  Nietzsche	  mit	  seinem	  

gottbildenden	   Instinkt	   vollzogen	   hat,	   indem	   er	   sich	   Dionysos	   und	   andere	   Musen	  

geschaffen	  hat	  und	  von	  ihnen	  inspiriert	  wird,	  auch	  allgemein	  der	  Kunst	  zuzubilligen	  sei	  

resp.	   in	   deren	   Wesen	   liegt.	   Er	   sucht	   damit	   das	   gap	   zwischen	   Kunst	   und	   Religion	   zu	  

schließen	   –	   	   vonseiten	  der	  Kunst	   her	   –	   und	   fragt	   heraufbeschwörend:	   „Aber	   vielleicht	  

vermag	  die	  Kunst	  sogar	  sich	  eine	  Religion	  zu	  schaffen,	  den	  Mythus	  zu	  gebären?“1234	  Zu	  

dieser	   heiligen	   Handlung	   im	   Sinne	   Nietzsches	   bedarf	   es	   wesentlich	   des	  

Selbstverständnisses	   des	   Menschen	   als	   Künstler,	   der	   Ausrichtung	   auf	   die	   gesunden	  

Instinkte	  und	  der	  Liebe	  zum	  Geschaffenen.	  

VII.3 Das	  geheime	  Wissen	  von	  Zarathustras	  Tieren	  

„Schlange,	   sprach	   Zarathustra,	   du	   bist	   das	   klügste	   Thier	   unter	   der	   Sonne	   –	   du	   wirst	  

wissen	  was	  ein	  Herz	  stärkt	  –	  mein	  kluges	  Herz	  –	  ich	  weiß	  es	  nicht.	  Und	  du	  Adler,	  du	  bist	  

das	   stolzeste	   Thier	   unter	   der	   Sonne,	   nimm	   das	   Herz	   und	   trage	   es	   dorthin,	   wohin	   es	  

verlangen	  wird	  –	  das	  stolze	  Herz	  –	  ich	  weiß	  es	  nicht.“1235	  

	  

Wer	  so	  spricht,	  weiß	  mehr.	  –	  Wer	  so	  spricht,	  weiß	  um	  seine	  Rückbindung.	  Er	  besitzt	  ein	  

Einweihten-‐Wissen.	  Er	  hat	  absolutes	  Vertrauen	   ins	  Schicksal:	  es	   ist	  das	  Zeugnis	  seiner	  

Liebe	  zu	  ihm.	  Er	  ist	  fern	  der	  Eitelkeit	  und	  der	  Anstrengung,	  selbst	  wissen	  zu	  müssen.	  Er	  

pflegt	  die	  Großzügigkeit	  und	  den	  Edelmut,	  nicht	  selbst	  wissen	  zu	  müssen.	  Er	  weiß	  sich	  

versorgt	  von	  der	  Weisheit	  der	  Natur.	  

	  

Wer	  so	  spricht,	  ist	  mehr.	  –	  Er	  ist	  in	  diesem	  Augenblick	  aufgefaltet	  in	  das	  ursprüngliche	  

Symbol	   des	  Kreuzes;	   die	   horizontale	  Anbindung	   zu	   seinen	  Tieren	   fällt	   in	   eins	  mit	   der	  

vertikalen	   Dimension	   ihres	  Wissens,	   das	   über	   das	   seine	   hinausweist.	  Wer	   Träger	   des	  

klugen	  und	  des	  stolzen	  Herzens	  ist,	  ist	  verbunden	  mit	  eingeweihten	  Handelnden,	  die	  um	  

seine	   Stärkung,	   seine	   Sehnsucht,	   seine	   Bestimmung	  wissen;	   wer	   Freund	   der	   Tiere	   ist	  

kann	   vertrauen,	   dass	   ihm	   alles	   zukommt,	   dessen	   er	   zu	   seiner	   Kraft	   und	   zum	  Werden	  

seines	  Wesens	  bedarf.	  In	  dieser	  Sphäre	  ist	  er	  aufgehoben.	  Sie	  ist	  seine	  Erholung.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1234	  ebd.	  
1235	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  45	  
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Wer	   so	   von	   Tieren	   spricht,	   der	   kennt	   auch	   die	   alttestamentarische	   Geschichte	   des	  

Biliam,	   dessen	   Eselin	   den	   Engel	   sehen	   und	   wahrnehmen	   kann,	   während	   er	   Biliam	  

verborgen	  bleibt;1236	  der	  hat	   auch	   seinen	  Plutarch	   studiert	  und	  weiß	  um	  die	  Ehre,	   die	  

den	  Tieren	  im	  alten	  Ägypten	  zukam.	  Er	  ist	  ihnen	  begegnet	  auf	  seinen	  Wanderungen	  und	  

kennt	  ihre	  Seelen.	  	  

	  

In	  einer	  Skizze	  zu	  Zarathustra	  heißt	  es:	  „Und	  kündet	  mir	  doch	  ihr	  Thiere:	  Steht	  schon	  die	  

Sonne	   im	  Mittag?	   Ringelt	   sich	   schon	   die	   Schlange	   welche	   Ewigkeit	   heißt?	   Blind	   wird	  

Zarathustra.“1237	  Wenn	   Zarathustra,	   der	   allzu	   lang	   in	   der	   Höhe	   dem	   Licht	   der	   Sonne	  

ausgesetzt	  war,	  das	  Sehen	  verlässt,	  kann	  er	  sich	  auf	  seine	  Tiere	   -‐	  verlassen.	  Sie	  wissen	  

um	  sein	  Wesen,	  seine	  Philosophie,	  seine	  mystische	  Schau;	  sie	  wissen	  wer	  er	  ist	  und	  wer	  

er	  werden	  muss;1238	  sie	  sind	  Zarathustras	  Seelenbegleiter.	  Sie	  brauchen	  keine	  Sprache	  -‐	  

sie	  reden	  jedoch	  weise	  von	  dem,	  worauf	  es	  ankommt	  zu	  ihm	  -‐	  sie	  haben	  ihren	  Instinkt.	  

	  

Der	  Aphorismus	  Incipit	  tragoedia	  aus	  der	  Fröhlichen	  Wissenschaft	  resp.	  der	  damit	  idente	  

Beginn	   von	   Zarathustra’s	   Vorrede	   stellt	   Zarathustras	   Tiere,	   seinen	   Adler	   und	   seine	  

Schlange,	   in	   ihrem	   Sein	   auf	   der	   Höhe	   des	   Propheten	   vor.	  Wenn	   Zarathustra	   in	   dieser	  

animistischen	   Szenerie,	   in	   der	   allem	  Leben,	  Bewusstsein,	   Schicksal,	   Aufgabe,	   Sinn	  und	  

Kraft	  gegeben	  ist,	  mit	  der	  Sonne	  redet,	  so	  verbindet	  ihn	  mit	  seinen	  Tieren	  das	  Wir:	  „„Du	  

grosses	  Gestirn!	  Was	  wäre	  dein	  Glück,	  wenn	  du	  nicht	  Die	  hättest,	  welchen	  Du	  leuchtest!	  

Zehn	  Jahre	  kamst	  du	  hier	  herauf	  zu	  meiner	  Höhle:	  du	  würdest	  deines	  Lichtes	  und	  dieses	  

Weges	   satt	   geworden	   sein,	   ohne	   mich,	   meinen	   Adler	   und	   meine	   Schlange.	   Aber	   wir	  

warteten	  deiner	  an	   jedem	  Morgen,	  nahmen	  dir	  deinen	  Überfluss	  ab	  und	  segneten	  dich	  

dafür.““ 1239 	  In	   diesem	   Raum,	   in	   dem	   Wesen	   einander	   Mitteilungen	   machen	   und	  

verstehen,	   scheint	   die	   ontologische	   Differenz	   aufgehoben,	   wiewohl	   ein	   jedes	   sein	  

Spezifikum	  behält.	  Seinen	  Tieren	   ist	  das	  Segnen	  so	  selbstverständlich	  wie	  Zarathustra.	  

Sie	  sind	  einander	  ebenbürtig.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1236	  Die	  Merian	  Bibel	  (1996):	  Altes	  Testament,	  4.	  Mose	  22.21	  –	  22.41,	  p.	  164	  
1237	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  45	  
1238	  vgl.	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  275	  
1239	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  11	  
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Richard	  David	  Precht	  wirft	  in	  seiner	  Schrift	  Tiere	  denken	  Licht	  auf	  die	  Rolle	  des	  Tiers	  im	  

alten	   Ägypten:	   „Die	   meisten	   Schöpfungsmythen	   der	   Ägypter	   reihen	   den	   Menschen	  

umstandslos	   unter	   die	   anderen	   Tiere	   ein“ 1240 	  wird	   hier	   die	   Co-‐Präsenz	   und	  

Gleichwertigkeit	  beschrieben,	  auch,	  dass	  sie	  bestimmte	  „Lebensenergien“	  verkörperten:	  

„Schönheit	   und	   Kraft,	   Vitalität	   und	   Intelligenz,	   Umtriebigkeit	   und	  Weitsichtigkeit“.1241	  

Sie	   standen	   selbst	   dem	   Göttlichen	   nicht	   nach:	   	   „Die	   Kultstatuen	   der	   Tiere	   sind	   den	  

Statuen	   anderer	   Götter	   gleichrangig.“ 1242 	  Starb	   ein	   Kult-‐Tier,	   verordnete	   die	  

Priesterschaft	  eine	  siebzigtägige	  Trauer,	  es	   fanden	  Trauerprozessionen	  statt,	  an	  denen	  

die	  gesamte	  Staatspitze	   teilnahm:	  denn	  auch	  das	  verstorbene	  Tier	  sollte	  sich	  rituell	  zu	  

Osiris	   verwandeln.1243	  	   Schätzten	   die	   Menschen	   noch	   mehr	   ihre	   eigenen	   tierischen	  

Fähigkeiten	   und	   Fertigkeiten,	   als	   sie	   die	   Tiere	   ihnen	   gleichwertig	   –	   und	   damit	  

menschlicher	  –	  behandelten?	  Als	  sie	  ihnen	  noch	  Respekt	  und	  Würde	  zukommen	  ließen?	  

Pflegt	  Zarathustra	  nicht	  die	  Kultur	  der	  Augenhöhe	  mit	  dem	  Tier?	   Ist	  es	  seinem	  klugen	  

und	   stolzen	  Herzen	   nicht	   einen	   Schritt	   voraus	   und	   voller	   Ambition,	   Zarathustra	   seine	  

Qualitäten	   zuströmen	   zu	   lassen?	   Ist	   gerade	  das	  Tier	   der	   Seelenfreund	  des	  Propheten?	  

Auch	  die	  so	  unterschiedlichen	  Tiere,	  der	  Adler	  und	  die	  Schlange,	  sind	  nicht	  Fressfeinde,	  

sondern	   Freunde,	   gesetzt	   sogar	   den	   Fall,	   dass	   des	   Adlers	   Vorbild	   für	   Nietzsche	   ein	  

Schlangenadler	   (Circaetus	   gallicus)	  war,	   der	   seine	   Sommer	   im	   Engadin	   oder	   an	   der	  

Ligurischen	  Küste	  verbrachte.1244	  „Und	  siehe!	  Ein	  Adler	  zog	  in	  weiten	  Kreisen	  durch	  die	  

Luft,	  und	  an	  ihm	  hieng	  eine	  Schlange,	  nicht	  einer	  Beute	  gleich,	  sondern	  einer	  Freundin:	  

denn	   sie	   hielt	   sich	  um	   seinen	  Hals	   geringelt.“1245	  Was	   in	   unserer	   hysterisierten	  Kultur	  

vielleicht	  als	  „Gleichgewicht	  des	  Schreckens“	  gelesen	  werden	  könnte,	  ist	  hier	  ein	  Ausflug	  

unter	  Freunden.	  Sie	  suchen	  nach	  Zarathustra,	  der	  nach	  seiner	  Rede	  auf	  dem	  Marktplatz	  

wieder	  in	  die	  Berge	  zurückkehrt.	  „„Es	  sind	  meine	  Thiere!“	  sagte	  Zarathustra	  und	  freute	  

sich	  von	  Herzen.	  Das	   stolzeste	  Thier	  unter	  der	  Sonne	  und	  das	  klügste	  Thier	  unter	  der	  

Sonne	   –	   sie	   sind	   ausgezogen	   auf	   Kundschaft.“1246	  Da	   diese	   Attribute	   –	   altägyptisch	  

geredet	  –	  Lebensenergien	  entsprechen,	  spricht	  Zarathustra	  zu	  seinem	  Herzen:	  „Möchte	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1240	  Precht,	  Richard	  David	  (2016):	  Tiere	  denken,	  p.	  147	  
1241	  ebd.,	  p.	  143	  
1242	  ebd.,	  p.	  143	  
1243	  vgl.	  ebd.,	  p.	  147	  
1244 	  In	   Österreich	   wurde	   2016	   ein	   Schlangenadler	   entdeckt.	   Es	   ist	   anzunehmen,	   dass	   deren	  
Verbreitungsgebiet	   und	   Populationsdichte	   im	   19.	   Jahrhundert	   bedeutend	   größer	   war.	   Den	   Winter	  
verbringen	  Schlangenadler	  in	  Nordafrika.	  
1245	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  27	  
1246	  ebd.	  
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ich	   klüger	   sein!	   Möchte	   ich	   klug	   von	   Grund	   aus	   sein,	   gleich	   meiner	   Schlange!	   Aber	  

Unmögliches	   bitte	   ich	   da:	   so	   bitte	   ich	   denn	   meinen	   Stolz,	   dass	   er	   immer	   mit	   meiner	  

Klugheit	  gehe!“1247	  Die	  Klugheit	  von	  Grund	  auf	  ist	  keine	  durch	  Bildung	  erworbene,	  es	  ist	  

die	   instinktive	  Klugheit,	   die	   Zarathustra	   hier	   ins	   Auge	   fasst.	   Genau	   diese	  Klugheit	   des	  

Instinkts	  gilt	  es	  vom	  Stolz	  begleiten	  zu	  lassen.	  

	  

Als	  Zarathustra	  den	  abgründlichsten	  Gedanken	  aus	  seiner	  Tiefe	  heraufruft	  und	  ihn	  reden	  

macht,	  sinkt	  er	  nieder	  und	  bleibt	  einem	  Toten	  gleich	  liegen	  –	  seine	  Tiere	  verlassen	  ihn	  

nicht,	  allein	  um	  Speise	  zu	  holen.1248	  Wie	  die	  Raben	  einst	  den	  Propheten	  Elia1249	  nährten,	  

so	   legt	   Zarathustras	   Adler,	   „was	   er	   holte	   und	   zusammenraubte“,	   „auf	   Zarathustra’s	  

Lager:	   also	   dass	   Zarathustra	   endlich	   unter	   gelben	   und	   rothen	   Beeren,	   Trauben,	  

Rosenäpfeln,	  wohlriechendem	  Krautwerke	  und	  Pinien-‐Zapfen	  lag.	  Zu	  seinen	  Füssen	  aber	  

waren	   zwei	   Lämmer	   gebreitet,	   welche	   der	   Adler	   mit	   Mühe	   ihren	   Hirten	   abgeraubt	  

hatte.“1250	  Als	   Zarathustra	   sich	   endlich	   aufrichtet	   und	   einen	   Rosenapfel	   nimmt,	   fragen	  

ihn	  die	  Tiere,	  ob	  er	  sich	  nicht	  endlich	  wieder	  auf	  die	  Füße	  stellen	  will.	   Sie	  wecken	  die	  

Instinkte	   für	  seine	  Genesung:	   „Tritt	  hinaus	  aus	  deiner	  Höhle:	  die	  Welt	  wartet	  dein	  wie	  

ein	   Garten.	   Der	  Wind	   spielt	   mit	   schweren	  Wohlgerüchen,	   die	   zu	   dir	   wollen;	   und	   alle	  

Bäche	  möchten	  dir	  nachlaufen.	  Alle	  Dinge	  sehnen	  sich	  nach	  dir,	  dieweil	  du	  sieben	  Tage	  

allein	  bliebst,	  -‐	  tritt	  hinaus	  aus	  deiner	  Höhle!	  Alle	  Dinge	  wollen	  deine	  Ärzte	  sein!“1251	  Ein	  

solch	  feiner	  Appell,	  der	  den	  Zustrom	  salutogenetischer	  Kräfte	  wieder	  aufmacht,	  der	  die	  

Freude	  der	  Natur	  an	  ihrem	  Wesen,	  ihrem	  Kunstwerk	  Zarathustra	  zum	  Ausdruck	  bringt,	  

ihm	  Geborgenheit	  für	  sein	  Sein	  aus	  ihrer	  Fülle	  heraus	  darbietend,	  erquickt	  Zarathustra,	  

sodass	   er	   sich	   des	   Gartens	   –	   der	  Welt	   –	  wieder	   gewahr	  wird	   aus	   dem	   ermunternden	  

Geschwätz	   seiner	   Tiere.	   „Wie	   lieblich	   ist	   es,	   dass	  Worte	   und	   Töne	   da	   sind:	   sind	   nicht	  

Worte	   und	   Töne	   Regenbogen	   und	   Schein-‐Brücken	   zwischen	   Ewig-‐Geschiedenem?	   [..]	  

Für	  mich	  –	  wie	  gäbe	  es	  ein	  Ausser-‐mir?	  Es	  giebt	  kein	  Aussen!	  Aber	  das	  vergessen	  wir	  bei	  

allen	  Tönen;	  wie	  lieblich	  ist	  es,	  dass	  wir	  vergessen!“1252	  	  Zarathustra	  und	  seinen	  Tieren	  

ist	   nicht	   nur	   die	   distinguierteste	   Form	   einer	   interspecies	   communication	   gegeben;	  

Zarathustra	   wird	   sich	   der	   anamnetischen	   Information	   gewahr,	   dass	   alles	   Draußen	   in	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1247	  ebd.	  
1248	  vgl.	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  271	  
1249	  vgl.	  Die	  Merian	  Bibel	  (1996):	  Altes	  Testament,	  Buch	  der	  Könige	  17.1	  –	  17.6,	  p.	  359	  
1250	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  271	  
1251	  ebd.,	  p.	  271,	  272	  
1252	  ebd.,	  p.	  272	  
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ihm	  liegt.	  Er	  lobt	  das	  Sprechen:	  „damit	  tanzt	  der	  Mensch	  über	  alle	  Dinge.“1253	  Die	  Tiere	  

sind	   ihm	  wieder	  einen	  Schritt	   voraus:	   „Solchen,	  die	  denken	  wie	  wir,	   tanzen	  alle	  Dinge	  

selber:	  das	  kommt	  und	  reicht	  sich	  die	  Hand	  und	   lacht	  und	   flieht	  –	  und	  kommt	  zurück.	  

Alles	   geht,	   Alles	   kommt	   zurück;	   ewig	   rollt	   das	   Rad	   des	   Seins.	   Alles	   stirbt,	   Alles	   blüht	  

wieder	  auf,	  ewig	   läuft	  das	   Jahr	  des	  Seins.	  Alles	  bricht,	  alles	  wird	  neu	  gefügt;	  ewig	  baut	  

sich	  das	  gleiche	  Haus	  des	  Seins.	  Alles	  scheidet,	  Alles	  grüsst	  sich	  wieder;	  ewig	  bleibt	  sich	  

treu	  der	  Ring	  des	  Seins.	  In	  jedem	  Nu	  beginnt	  das	  Sein;	  um	  jedes	  Hier	  rollt	  sich	  die	  Kugel	  

Dort.	  Die	  Mitte	   ist	  überall.	  Krumm	  ist	  der	  Pfad	  der	  Ewigkeit.“1254	  Die	  Tiere	  sind	  es,	  die	  

hier	   locker	   und	   weise,	   ganz	   selbstverständlich	   und	   ohne	   Dramatik	   über	   die	   Ewige	  

Wiederkunft	   verhandeln;	   Zarathustra	   hatte	   diese	   Einsicht	   immerhin	   sieben	   Tage	   in	  

Regungslosigkeit	  verharren	  lassen.	  Was	  erzählt	  uns	  das	  über	  Zarathustras	  Tiere?	  Ihnen	  

ist	   die	   Zusammenschau	   von	   allem	  was	   ist	   und	  wird,	   zuteil.	   Ihre	  Kontuition	   erhebt	   sie	  

über	   Raum	   und	   Zeit,	   und	   doch	   enthebt	   dies	   nicht	   der	   Bodenständigkeit	   und	   der	  

Relevanz	   dieser	   Einsicht	   für	   das	   Hier	   und	   Jetzt.	   Es	   ist	   die	   Einsicht	   in	   die	   dionysische	  

Erfahrung	   von	   Werden	   und	   Vergehen,	   von	   Zerstückelung	   und	   Wieder-‐Erstehen	   im	  

großen	  Ring	  der	  Ewigkeit.	  Es	  ist	  eine	  tiefgreifende,	  umstürzlerische	  mystische	  Einsicht	  –	  

Zarathustra	   ist	   „krank	   noch	   von	   der	   eigenen	   Erlösung“	   –	   die	   Tiere	   hingegen	   machen	  

bereits	   „ein	   Leier-‐Lied	   daraus“:1255	  Sie	   haben	   universellen	   access,	   ihrer	   Klugheit	   und	  

ihrem	   Stolz	   ist	   dies	   ein	   Leichtes,	   sie	   verfügen	   nicht	   nur	   über	   das	   Repertoire	   ihrer	  

verfeinerten	  tierischen	  Instinkte,	  sie	  haben	  auch	  den	  mystischen	  Instinkt.	  

	  

Zarathustra,	   der	   daraufhin	   sich	   die	   Folgerungen	   der	   Ewigen	   Wiederkunft	   vor	   Augen	  

führt,	   auch	   den	  Menschentypus,	   dessen	   er	  müde	   ist,	   überfällt	   schließlich	   der	   Ekel.	   Da	  

lassen	   ihn	   „aber	   seine	   Thiere	   nicht	  weiter	   reden“1256	  und	   fordern	   ihn	   gewissermaßen	  

zum	  geistigen	  Hausputz	  auf	  –	  zumal	  ein	  Genesender	  anderer	  Gedanken	  bedarf.	  „„Sprich	  

nicht	  weiter,	  du	  Genesender!	  –	  so	  antworteten	  ihm	  seine	  Thiere,	  sondern	  geh	  hinaus,	  wo	  

die	  Welt	  auf	  dich	  wartet	  gleich	  einem	  Garten.	  Geh	  hinaus	  zu	  den	  Rosen	  und	  Bienen	  und	  

Taubenschwärmen!	  Sonderlich	  aber	  zu	  den	  Singe-‐Vögeln:	  dass	  du	  ihnen	  das	  	  S i n g e n 	   	  

ablernst!	  Singen	  nämlich	  ist	  für	  Genesende;	  der	  Gesunde	  mag	  reden.	  Und	  wenn	  auch	  der	  
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Gesunde	  Lieder	  will,	  will	  er	  andre	  Lieder	  doch	  als	  der	  Genesende.““1257	  Die	  Tiere	  wenden	  

hier	   sanften	   Druck	   und	   Lockung	   an,	   um	   Zarathustra	   wieder	   zur	   Aktivierung	   der	  

lebensförderlichen	   Instinkte	   und	   der	   entsprechenden	  Handlungen,	   die	   diese	   auslösen,	  

zu	   bewegen.	   Sie	   sind	   Experten	   für	   das	   Salutogenese-‐Programm	   für	   Körper,	   Geist	   und	  

Seele,	   sie	   die	   Agenten	   der	   gesunden	   Instinkte.	   Und	   damit	   auch	   charmant-‐fordernde	  

Wiedererinnerer	   an	   diese.	   Zarathustra	   regt	   sich	   etwas	   darüber	   auf,	   weil	   seine	   Tiere	  

schon	   wieder	   seiner	   Erkenntnis	   zuvorkommen,	   lächelt	   aber:	   „Dass	   ich	   wieder	   singen	  

müsse,	  -‐	  d e n 	  Trost	  erfand	  ich	  mir	  und	  	  d i e s e 	  Genesung:	  wollt	  ihr	  auch	  daraus	  gleich	  

wieder	   ein	   Leier-‐Lied	   machen?“	  1258	  Die	   Tiere	   weisen	   ihn	   elegant	   darauf	   hin,	   dass	   er	  

selber	   einer	   neuen	   Leier	   bedürfe.	   „Singe	   und	   brause	   über,	   oh	   Zarathustra,	   heile	   mit	  

neuen	   Liedern	   deine	   Seele:	   dass	   du	   dein	   grosses	   Schicksal	   tragest,	   das	   noch	   keines	  

Menschen	  Schicksal	  war!	  Denn	  deine	  Thiere	  wissen	  es	  wohl,	   oh	   	   Zarathustra,	   	  wer	  du	  

bist	   und	   werden	   musst:	   siehe,	   d u 	   b i s t 	   d e r 	   L e h r e r 	   d e r 	   e w i g e n 	  

W i e d e r k u n f t -‐ 	  ,	  	  das	  ist	  nun	  	  	  d e i n 	  	  Schicksal!“1259	  Wer	  solche	  Tiere	  um	  sich	  hat,	  

für	  den	  ist	  das	  Γνῶθι	  σεαυτόν	  des	  Delphischen	  Tempels	  obsolet.	  Sie	  wissen	  wer	  man	  ist	  

und	  was	  man	  ist.	  Auch	  wie	  man	  wird,	  was	  man	  ist.	   Sie	   lesen	  die	  Seelensignatur	  wie	  ein	  

Bilderbuch	   und	   machen	   ihre	   Liedchen	   drauf.	   So	   etwas	   vermag	   das	   kognitive	  

Bewusstsein	   nicht,	   auf	   solches	   versteht	   sich	   allein	   der	   Instinkt.	   So	  mag	   es	   auch	   nicht	  

verwundern,	   dass	   die	   Tiere	   Zarathustras	   Lehre	   und	   Schicksal	   vorwegnehmen.	   Darauf	  

sagt	   Zarathustra	   nichts	   mehr,	   er	   liegt	   still	   und	   unterredet	   sich	   mit	   seiner	   Seele:	   „Die	  

Schlange	  aber	  und	  der	  Adler,	  als	  sie	  ihn	  solchermaassen	  schweigsam	  fanden,	  ehrten	  die	  

grosse	   Stille	   um	   ihn	   und	   machten	   sich	   behutsam	   davon.“1260	  Diese	   vornehmen	   Tiere	  

zeichnet	  der	  Instinkt	  für	  die	  angemessene	  Geste	  aus.	  

	  

So	  willkommen	  den	  Tieren	  Zarathustra	  ist,	  so	  genervt	  sind	  sie,	  wenn	  Zarathustra	  sie	  in	  

seiner	   Höhle	   bei	   den	   angesammelten	   höheren	  Menschen	   als	   Vertreter	   des	   Gastgebers	  

zurücklässt.	  „Inmitten	  aber	  dieser	  betrübten	  Gesellschaft	  stand	  der	  Adler	  Zarathustra’s,	  

gesträubt	   und	   unruhig,	   denn	   er	   sollte	   auf	   zu	  Vieles	   antworten,	  wofür	   sein	   Stolz	   keine	  

Antwort	  hatte;	  die	  kluge	  Schlange	  aber	  hieng	  um	  seinen	  Hals.“1261	  Die	  vornehmen	  Tiere	  

zeichnet	  also	  auch	  ein	  Instinkt	  für	  den	  Rang	  der	  Höhlengäste	  aus,	  der	  zu	  wünschen	  übrig	  
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lässt,	  sind	  sie,	  die	  Tiere,	  doch	  an	  Zarathustra	  gewöhnt;	  zudem	  auch	  ein	  Instinkt	  für	  den	  

Rang	  der	  Fragen,	  die	  an	  sie	  gestellt	  werden.	  Es	  ist	  der	  Stolz	  seiner	  Instinkte,	  der	  hier	  den	  

Adler	  das	  Gefieder	  sträuben	  lässt,	  derselbe	  den,	  wie	  gezeigt,	  Nietzsche	  in	  seiner	  Vorrede	  

zu	  Ecce	  Homo	  auch	  für	  sich	  beansprucht.	  Jeder	  Vogelfreund	  weiß,	  dass	  bei	  gesträubtem	  

Gefieder	  eine	  Grenze	  überschritten	  ist,	  ein	  fight	  or	  flight	  angezeigt	  ist	  und	  im	  Raum	  steht.	  

So	   auch	   Zarathustra,	   als	   er	   zur	   Höhle	   zurückkehrt.	   Er	   übernimmt	   wieder	   seine	  

Gastgeberrolle,	  sodass	  seine	  Tiere	  sogleich	  den	  Weg	  zurück	  ins	  Freie	  nehmen	  können,	  er	  

kalmiert	  die	  Szenerie,	  liest	  die	  Seelen	  der	  höheren	  Menschen	  ab,	  deren	  Notschrei	  er	  von	  

weitem	  gehört	  hatte,	   und	  hält	   ihnen	  eine	  Rede,	  die	  darauf	  hinausläuft:	   „ l a c h e n d e 	  

L ö w e n 	   müssen	   kommen!“1262	  Nach	   einigen	   Reden	   mehr	   –	   Zarathustra	   steht	   dabei	  

immer	   nahe	   des	   Ausgangs,	   wo	   die	   Luft	   am	   frischesten	   ist	   -‐	   spricht	   er	   am	   Ende	   das	  

Lachen	   heilig	   und	   unterweist	   sie:	   „ihr	   höheren	  Menschen,	   	   l e r n t 	   mir	   –	   lachen!“1263	  

Dann	  aber	  entschlüpft	  er	  zu	  seinen	  Tieren	  ins	  Freie.	  „Sagt	  mir	  doch,	  meine	  Thiere:	  diese	  

höheren	  Menschen	  insgesammt	  -‐	  	  r i e c h e n 	  sie	  vielleicht	  nicht	  gut?	  Oh	  reine	  Gerüche	  

um	   mich!	   Jetzo	   weiss	   und	   fühle	   ich	   erst,	   wie	   ich	   euch,	   meine	   Thiere,	   liebe!“1264	  Den	  

höheren	  Menschen	  in	  der	  Höhle	  haften	  immer	  noch	  Gerüche	  der	  décadence,	  des	  Leidens,	  

der	   Schwerfälligkeit	   an.	   Zarathustras	   Tiere	   hingegen	   sind	   von	   gesündestem	   Instinkt,	  

gesündester	  Klugheit,	  gesündestem	  Stolz.	  Sie	  leben	  in	  der	  Präsenz.	  Sie	  sind	  rein	  und	  klar	  

wie	   die	   Luft	   um	   sie,	   sie	   haben	   ein	   gesundes	  Herz.	   „Und	  Zarathustra	   sprach	  nochmals:	  

„ich	  liebe	  euch,	  meine	  Thiere!“	  Der	  Adler	  aber	  und	  die	  Schlange	  drängten	  sich	  an	  ihn,	  als	  

er	  diese	  Worte	   sprach,	  und	   sahen	  zu	   ihm	  hinauf.	   Solchergestalt	  waren	   sie	   zu	  drei	   still	  

beisammen	   und	   schnüffelten	   und	   schlürften	   mit	   einander	   die	   gute	   Luft.“1265	  Solchen	  

Tieren,	   solchen	   geliebten	   und	   liebenden,	   klugen	   und	   stolzen,	   die	   Stille	   ehrenden,	   die	  

Natur	   segnenden,	   das	   Leben	   leicht	   werden	   lassenden	   kann	   kein	   höherer	   Mensch	   das	  

Wasser	  reichen.	  Sie	  haben	  eine	  umfängliche	  Seele	  wie	  Zarathustra.	  Zu	  dritt	  sind	  sie	  ein	  

Herz	   und	   eine	   Seele.	   Und	   weit	   darüber	   hinaus.	   Ihre	   gesunden	   Instinkte	   haben	   sie	  

zusammengeführt.	  Sie	  feiern	  sie	  auf	  ihre	  Weise.	  

	  

Im	  Jahr	  1883	  hegt	  Nietzsche	  einige	  dramaturgische	  Pläne,	  Zarathustra	  sterben	  zu	  lassen.	  

Eine	  dieser	  Todesarten	  bricht	  plötzlich	  exakt	  dort	  herein,	  wo	  Zarathustra	  am	  offensten,	  
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am	  weitesten	   aufgefaltet	   ist	   –	   und	   folglich	   am	   verletzlichsten:	   in	   seiner	   hohen	   Liebe,	  

seinem	  Geborgensein,	   seiner	  Vertrautheit,	  die	   ihn	  mit	   seinen	  Tieren	  eint.	   „Als	  alle	   fort	  

sind,	   streckt	   Zarathustra	   nach	   der	   Schlange	   die	   Hand	   aus:	   „was	   räth	   mir	   meine	  

Klugheit?“	  –	  sie	  sticht	   ihn.	  Der	  Adler	  zerreißt	  sie,	  der	  Löwe	  stürzt	  sich	  über	  den	  Adler.	  

Als	   Zarathustra	   den	   Kampf	   seiner	   Thiere	   sah,	   starb	   er.“1266	  Ein	   solches	   Dysangelium	  

mitten	   in	   die	   Idylle,	   in	   den	   Raum	   des	   tiefsten	   Aufgehobenseins	   zu	   legen,	   lässt	   die	  

Tragödie	  anheben.	  Dennoch,	  Nietzsche	  verwirft	  es,	  diesen	  heiligen	  Raum	  künstlerisch	  zu	  

zerstören.	   Was	   ist	   passiert?	   War	   es	   der	   Rat	   der	   Schlange,	   die	   auch	   in	   diesem	   Fall	  	  

Zarathustras	   Klugheit	   ausspricht,	   dass	   er	   sterben	   solle?	   Und	   vor	   ihm	   die	   evolutive	  

Nahrungskette,	   sie	  und	  der	  Adler,	  die	  Weisheit	  der	  Natur,	  deren	  Teil	   sie	   ist?	  Weiß	  sie,	  

dass	  Zarathustra	  den	  profanen	  Kampf	  der	  geliebten	  Freunde	  nicht	  aushalten	  will?	  Oder	  

ist	   hier	   noch	   ein	  weiteres	   Bild	   unterlegt?	   -‐	  Was	  mit	   dem	   Stich	   der	   Schlange	   passiert,	  

kann	   auch	   als	   eine	   primäre	   Anomalie,	   als	   Einfall	   des	   Entropischen	   in	   die	   elaborierte	  

kosmische	  Ordnung	  dieser	  hohen	  Freundschaft	  gelesen	  werden.	  Moralisch	  gesprochen:	  

was	   sich	  hier	   zuträgt	   ist	   die	  Ursünde,	   der	   Sündenfall.	  Die	   Schlange	  befindet	   sich	  nicht	  

mehr	  in	  ihrem	  höheren	  Ordnungsmodus,	  in	  der	  ihr	  auch	  der	  mystische	  Instinkt	  gegeben	  

ist,	   der	   sie	   in	   das	   große	   Ganze	   und	   seine	   Zusammenhänge	   einsehen	   lässt,	   der	   sie	   der	  

interspezifischen	  Kommunikation,	  der	  Liebe	  und	  des	  Segnens	  befähigt,	  sondern:	  sie	  fällt	  

zurück	   auf	   die	   Stressreaktion	   einer	   Schlange,	   der	   die	   Hand	   eines	   Menschen	   zu	   nahe	  

kommt.	  Sie	  ist	  reduziert	  auf	  ihre	  primären	  Instinkte,	  was	  wiederum	  die	  entsprechenden	  

Reaktionen	  des	  Adlers	  und	  des	  Löwen	  heraufruft,	  und	  folglich	  –	  am	  massivsten	  -‐	  diejene	  

Zarathustras.	   Hat	   die	   Schlange	   vielleicht	   bloß	   die	   leichte	   Abweichung	   im	   Geruch	  

Zarathustras	   nach	   seiner	   Begegnung	  mit	   den	   höheren	  Menschen	   bemerkt	   und	   darauf	  

empfindlich	  reagiert?	  Hatten	  die	  höheren	  Menschen	  auch	  Zarathustra	  gestresst,	  was	  die	  

Änderung	  seines	  Odeurs	  induzierte?	  	  

	  

Vielleicht	  kann	  eine	  solche	  Schau	  der	  Szene	   folgendes	  nahelegen:	  Wenn	  Nietzsche,	  der	  

mit	  dem	  Wort	  Theorie	  mit	  äußerster	  Vorsicht	  umgeht,	  immerhin	  aber	  doch	  ein	  einziges	  

Mal	  in	  einem	  Brief	  an	  Lou	  von	  seiner	  „Heerden-‐Instinkt-‐Theorie“1267	  spricht,	  so	  mochte	  

ihm	  umso	  mehr	  auch	  daran	  gelegen	  sein,	  seine	  Theorie	  und	  Praxis	  der	  gesunden	  Instinkte	  

in	   sein	   Werk	   und	   in	   seine	   Notizen	   als	   hidden	   agenda	   einzuweben.	   Doch	   auch	   die	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1266	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  513	  
1267	  KSB	  6,	  p.	  252	  
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gesunden	   Instinkte	   mochten	   noch	   einer	   weiteren	   Entwicklung	   resp.	   einer	  

Sonderausstattung	  fähig	  sein:	  Das,	  was	  uns	  bei	  Nietzsche	  –	  angedeutet	  wie	  codiert	  und	  

in	   Bildern	   –	   als	   	   mystischer	   Instinkt	   	   entgegentritt,	   ist	   ein	   Darüber-‐hinaus,	   eine	  

Dimension,	  die	  sich	  dem	  Wesen	  eröffnet,	  das	  über	  sich	  hinaus	  gewachsen	   ist,	  dem	  das	  

Draußen	  ein	  Drinnen	  ist,	  dem	  auch	  das	  Mitwesen	  Herz	  und	  Seele	  ist.	  Dieser	  Dimension	  

der	   umfänglichsten	   Seele	   wegen	   kann	   der	   Übermensch	   nie	   im	   Sinne	   technischer	  

Adaptionen	   und	   Optimierungen	   gedacht	   werden.	   Er	   ist	   nicht	   transhuman,	   will	   nicht	  

posthuman	  werden,	  er	  ist	  über-‐human,	  super-‐human.	  

	  

Die	  tragische	  Wendung	  trägt	  aber	  ganz	  offen	  die	  von	  Nietzsche	  enkapsulierte	  Botschaft:	  

Der	  Kampf	  seiner	  Liebsten	  geht	  über	  das,	  was	  Zarathustra	  ertragen	  will	  und	  kann,	  das	  er	  

auf	   irgend	   eine	   Weise	   überwinden	   könnte.	   In	   der	   Freundschaft	   dieser	   hohen	   Wesen	  

muss	   gerade	   der	   Kampf	   bereits	   überwunden	   sein,	   weit	   unterhalb	   ihrer	   bleiben,	   ihre	  

Seelen	  sind	  mächtiger	  als	  der	  Kampf.	  Der	  Augenblick	  der	  Anomalie	  beschädigt.	  Er	  darf	  

nicht	   geschehen,	   und	   hat	   unter	   solchen	   Wesen	   keinen	   Ereignisraum;	   selbst	   um	   den	  

Preis,	   dass	   aus	   Also	   sprach	   Zarathustra	   dadurch	   keine	   Tragödie	   wird.	   Für	   diese	  

Seelenfreunde,	   für	   die	   höhere	   Ordnung	   dieser	   Gemeinschaft	   opfert	   der	   dionysische	  

Künstler	  auch	  seine	  Kunstmittel.	  Denn	  das	  Leben	  bedarf	  solcher	  Wesen	  wie	  Zarathustra	  

und	   seiner	  Tiere.	  Umso	   schlimmer,	   dass	  Nietzsche	   in	  Turin	  Ende	  1888	  auf	  der	   Straße	  

einer	   Szene	   ansichtig	  wird,	   in	  welcher	   ein	   Kutscher	   einem	   Tier	   –	   einem	   Pferd	   –	   übel	  

zusetzt.	   Nietzsche	   wirft	   sich	   dem	   Pferd	   um	   den	   Hals.	   Wir	   wissen	   es	   nicht	   –	   aber	   er	  

mochte	   in	   ihm	   einen	   Freund	   gleich	   Zarathustras	   Tieren	   erkannt	   haben:	  Die	  Handlung	  

des	  Kutschers	  war	  ein	  Sakrileg	  gegen	  das	  Leben,	  gegen	  die	  Seele	  eines	  Wesens,	  dem	  sich	  

Nietzsche	  verbunden	  fühlte	  –	  und	  damit	  gegen	  ihn.	  Dies	  sollte	  das	  auslösende	  Erlebnis	  

sein,	  dass	  seine	  Schaffenskraft	  erstarb.	  

	  

„	  -‐	  Aber	  warum	  solchen	  schmerzlichen	  Dingen	  nachhängen?	  Gesetzt,	  dass	  man	  es	  nicht	  

muss“1268	  fragt	  Nietzsche	  in	   Jenseits	  von	  Gut	  und	  Böse.	   Immerhin	  leben	  Zarathustra	  und	  

die	  Tiere	  noch,	  allein	  Gott	  ist	  tot.	  Der	  Instinkt	  lebt,	  die	  Moral	  ist	  tot.	  So	  bringt	  er	  am	  Ende	  

seines	  Zarathustra	   noch	  weitere	  Ehrentiere	   ins	   Spiel,	   die	   auf	   der	  Höhe	  des	  Propheten	  

sind:	   Zarathustra,	   der	   vor	   Sonnenaufgang	   wach	   ist	   und	   aufsteht,	   während	   in	   seiner	  

Höhle	  die	  höheren	  Menschen	  noch	  ihrem	  Schlafbedürfnis	  frönen,	  sieht	  seinen	  Adler,	  der	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1268	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  225	  
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so	   hellwach	   ist	   wie	   er	   und	   die	   Sonne	   grüßt.	   Plötzlich	   umflattert	   Zarathustra	   ein	  

Geschwirr	  von	  Vögeln,	  eine	  „Wolke	  der	  Liebe“,	  sodass	  er	  die	  Augen	  schließen	  muss	  und	  

sich	  auf	  einem	  Stein	  niederlässt.1269	  Wie	  er	  sich	  mit	  seinen	  Händen	  der	  zärtlichen	  Vögel	  

erwehrt,	   greift	   er	   plötzlich	   in	   ein	   „Haar-‐Gezottel“,	   und	   vernimmt	   ein	   sanftes	   langes	  

Löwen	   Brüllen:	   „ D a s 	   Z e i c h e n 	   k o m m t “ 	   erkennt	   Zarathustra	   „und	   sein	   Herz	  

verwandelte	   sich“.1270	  Als	   er	   die	   Augen	  wieder	   öffnet,	   liegt	   ihm	   „ein	   gelbes	  mächtiges	  

Gethier	   zu	   Füssen	   und	   schmiegte	   das	   Haupt	   an	   seine	   Knie	   und	   wollte	   nicht	   von	   ihm	  

lassen	  vor	  Liebe	  und	  that	  einem	  Hunde	  gleich,	  welcher	  seinen	  alten	  Herrn	  wiederfindet.	  

Die	  Tauben	  aber	  waren	  mit	  ihrer	  Liebe	  nicht	  minder	  eifrig	  als	  der	  Löwe;	  und	  jedes	  Mal,	  

wenn	  eine	  Taube	  über	  die	  Nase	  des	  Löwen	  huschte,	  schüttelte	  der	  Löwe	  das	  Haupt	  und	  

wunderte	   sich	   und	   lachte	   dazu.	   Zu	   dem	   Allen	   sprach	   Zarathustra	   nur	   Ein	   Wort:	  	  

„ m e i n e 	   K i n d e r 	   s i n d 	   n a h e , 	   m e i n e 	   K i n d e r “ –,	   dann	   wurde	   er	   ganz	  

stumm.	  Sein	  Herz	  aber	  war	  gelöst,	  und	  aus	   seinen	  Augen	   tropften	  Thränen	  herab	  und	  

fielen	  auf	  seine	  Hände.	  Und	  er	  achtete	  keines	  Dings	  mehr	  und	  sass	  da,	  unbeweglich	  und	  

ohne	  dass	  er	   sich	  noch	  gegen	  die	  Thiere	  wehrte.	  Da	   flogen	  die	  Tauben	  ab	  und	  zu	  und	  

setzten	   sich	   ihm	   auf	   die	   Schulter	   und	   liebkosten	   sein	  weisses	  Haar	   und	  wurden	   nicht	  

müde	  mit	  Zärtlichkeit	  und	  Frohlocken.	  Der	  starke	  Löwe	  aber	  leckte	  immer	  die	  Thränen,	  

welche	   auf	   die	   Hände	   Zarathustra’s	   herabfielen	   und	   brüllte	   und	   brummte	   schüchtern	  

dazu.	  Also	  trieben	  es	  diese	  Thiere.	  –	  Diess	  Alles	  dauerte	  eine	  lange	  Zeit,	  oder	  eine	  kurze	  

Zeit:	  denn,	  recht	  gesprochen,	  giebt	  es	   für	  dergleichen	  Dinge	  auf	  Erden	   	  k e i n e 	   Zeit	  –

.“1271	  	   Inzwischen	  waren	  auch	  die	  höheren	  Menschen	  erwacht	  und	  machten	  sich	   in	  der	  

Höhle	   fertig,	   um	   Zarathustra	   den	  Morgengruß	   zu	   überbringen,	   als	   sie	   sahen,	   „dass	   er	  

schon	  nicht	  mehr	  unter	  ihnen	  weilte.	  Als	  sie	  aber	  zur	  Thür	  der	  Höhle	  gelangten,	  und	  das	  

Geräusch	   ihrer	   Schritte	   ihnen	   voranlief,	   da	   stutzte	   der	   Löwe	   gewaltig,	   kehrte	   sich	  mit	  

Einem	  Male	  von	  Zarathustra	  ab	  und	  sprang,	  wild	  brüllend,	  auf	  die	  Höhle	  los;	  die	  höheren	  

Menschen	  aber,	  als	  sie	   ihn	  brüllen	  hörten,	  schrien	  alle	  auf,	  wie	  mit	  Einem	  Munde,	  und	  

flohen	  zurück	  und	  waren	  im	  Nu	  verschwunden.	  “1272	  	  

	  

Man	   sieht,	   mit	   welch	   wacher	   Witterung,	   wie	   elegant	   und	   machtvoll	   ein	   Ehrentier	   es	  

versteht,	  einen	  inadäquaten,	  verschlafenen	  Morgengruß	  zu	  beseitigen:	  überhaupt	  derlei	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1269	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  406	  
1270	  ebd.	  
1271	  ebd.,	  p.	  406,	  407	  
1272	  ebd.,	  p.	  407	  
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unerwachte	  Geister	  buchstäblich	  zu	  nihilieren.	  Sind	  doch	  die	  höheren	  Menschen,	  die	  sich	  

um	  Zarathustra	  sammeln,	  so	  nachlässig	  und	  ihrem	  Schlafe	  ergeben	  wie	  Jesus’	  Jünger	  im	  

Garten	   Gethsemane.	   -‐	  Wie	   anders	   hätte	   sich	   das	   Christentum	   gestalten	   können,	   hätte	  

Jesus	  seine	  Ehrentiere	  gehabt?	  Die	  das	   lebten,	  was	  er	  predigte:	  Liebe	  und	  Kraft?	  –	  Der	  

Löwe	  naht	  Zarathustra	  als	  das	  Zeichen	  von	  Liebe	  und	  Kraft.	  Denn	  dies	  liegt	  Zarathustra	  

als	   Schaffendem,	   als	   prometheischen	   Menschen-‐Designer,	   der	   über	   sein	   Bild	   noch	  

hinausschafft,	   am	  Herzen,	   dies	   ist	   sein	  dionysischer	  Wille:	   „Will	   ich	  denn	  Lammseelen	  

und	  schwärmerische	  Jungfräulein	  schaffen?	  Löwen	  will	  ich	  und	  Ungeheuer	  an	  Kraft	  und	  

Liebe.“1273	  Das,	  wofür	   Zarathustra	   selbst	   noch	   keine	   Löwenstimme	  hat,	   das	   soll	   seinen	  

Kindern	  bereits	  gegeben	  sein.	  Seine	  Worte	  sind	  von	  stiller	  Macht:	   „„Die	  stillsten	  Worte	  

sind	  es,	  welche	  den	  Sturm	  bringen.	  Gedanken,	  die	  mit	  Taubenfüssen	  kommen,	  lenken	  die	  

Welt.““1274	  

	  

Unverschleiert	  zeigt	  diese	  morgendliche	  Szene	  einmal	  mehr,	  dass	  Nietzsches	  poetischem	  	  

Alter	   Ego	   hier	   ein	   Ausnahmezustand	   wiederfährt.	   Die	   luzide	   Trance	   wird	   durch	   das	  

Schwirren	  der	  Vögel	  induziert,	  was	  er	  daraufhin	  in	  der	  anderen	  Wirklichkeit	  wahrnimmt,	  

manifestiert	   sich	   vor	   seinen	   Füssen,	   als	   er	   die	   Augen	  wieder	   öffnet.	   Es	   ist	   Nietzsches	  

poetische	  Wirklichkeit.	  Vielleicht	  ist	  sie	  realer,	  als	  das	  Webwerk	  des	  Scheins	  um	  ihn,	  das	  

aus	   dem	   Alltag	   gewirkt	   wird.	   Für	   Augen,	   die	   an	   letzteres	   gewohnt	   sind,	   nimmt	   sich	  

jedoch	   auch	   diese	   poetische	   Sphäre	   als	   Ausnahmezustand	   aus.	   Sie	   erinnert	   an	  

Erfahrungen,	   die	   der	   Kulturanthropologin	  Felicitas	  Goodman	   in	   ihrer	   Erforschung	   von	  

außergewöhnlichen	   Bewusstseinszuständen	   begegnet	   sind	   –	   wo	   sowohl	   Indigene,	   als	  

auch	   jenseits	  dieses	  kulturellen	  Kontexts	   stehende	  Probanden	  von	  der	  Begegnung	  mit	  

der	  Weisheit	  von	  Tierwesen	  sprechen.1275	  Zarathustras	  Erlebnis	  enthüllt	  aber	  auch,	  wie	  

unterschiedlich	   sich	   der	   Löwe	   ihm	   gegenüber	   und	   den	   höheren	  Menschen	   gegenüber	  

verhält,	  wie	  es	  sich	  auch	  bereits	  schon	  beim	  Adler	  zeigte.	  Die	  Tiere	  wittern,	  wen	  sie	  zum	  

Freund	  wählen	   können,	   und	  wer	   für	   diese	   Sphäre	   schlicht	   die	   Voraussetzungen	   nicht	  

mitbringt.	   Es	   ist	   die	   Sphäre	   einer	   respektvollen,	  wachen,	   spielenden	  Liebe	   inter	  pares.	  

Auch	   einer	   Macht	   jenseits	   des	   Kampfes	   inter	   pares.	   Es	   ist	   Nietzsches	   Sphäre	   des	  

Verstandenseins.	  Eine	  Sphäre	  des	  Heiligen.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1273	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  202	  
1274	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  189	  
1275	  vgl.	  Goodman,	  Felicitas	  (2000):	  Wo	  die	  Geister	  auf	  den	  Winden	  reiten,	  u.a.	  p.	  37,	  p.	  206,	  207	  
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Auch	  eine	  Sphäre	  des	  Leichtwerdens	  und	  der	  Fröhlichkeit:	  Zarathustras	  Löwe	  versteht	  

sich	  auf	  das	  Lachen	  und	  darauf,	  Zarathustra	  zu	  kurieren:	  „Und	  jedes	  Mal	  daß	  der	  Löwe	  

lachte,	  fühlte	  Zarathustra	  sich	  bewegt	  wie	  noch	  nie	  zuvor,	  so	  daß	  er	  nach	  seinem	  Herzen	  

griff:	  denn	  es	  war	  ihm	  immer,	  als	  ob	  ein	  Stein	  ihm	  vom	  Herzen	  falle	  und	  noch	  ein	  Stein	  

und	   wieder	   ein	   Stein.“1276	  Der	   Löwe	   ist	   der	   Bereiter	   des	   frohen	   Herzens	   und	   damit	  

Vorbereiter	   jeder	  Art	  von	   fröhlicher	  Wissenschaft.	  Er	  verleiht	  Kraft	  und	  Liebe,	  mit	  der	  

Philosoph	  gestärkt	  sein	  will	  –	  für	  die	  Löwin	  Weisheit.	  

	  

Gesetzten	   Falls	   aber,	   dass	   der	   Großmeister	   der	   deutschen	   Sprache,	   der	   szenischen	  

Gestaltung	   und	   der	   hohen	   Erzählkunst,	   der	   Nietzsche	   war,	   schlichte	   Schelmen-‐	   und	  

Verrätselungsfreude	   daran	   fand,	   solche	   Tierfabeln	   zu	   erdichten,	   um	   damit	   seine	  

Philosophie	  zu	  transportieren,	  so	  mochten	  seine	  vielfältigen	  Anklänge	  an	  Saiten,	  die	  zum	  

Instrument	   des	   vergessenen	   und	   verbotenen	  Wissens	   gehören,	   aus	   purer	   Koinzidenz	  

heraus	  ein	  doch	  recht	  dionysisch	  versucherisches	  Musikstück	  hervorbringen.	  

	  

Nichtsdestotrotz	   enthüllt	   sich	   auch	   eine	   provokante,	   jedoch	   mehr	   als	   berechtigte	  

Überlegung	   Nietzsches:	   Hat	   er	   sich	   mit	   dem	   Übermenschen	   für	   sein	   Aufwärts-‐	   und	  

Optimierungsprogramm	   überhaupt	   die	   richtige	   Spezies	   ausgesucht?	   Denn	   das	  

instinktmäßige	   Defizit	   selbst	   der	   höheren	   Menschen	   lässt	   für	   seinen	   Protagonisten	  

Zarathustra	  doch	  zu	  wünschen	  übrig	  und	  zehrt	  an	  ihm:	  „Heut	  bin	   ich	  Menschen-‐müde,	  

heut	   sollen	  mir	   die	   Thiere	   lieb	   sein.	   [..]	   Ach,	   daß	   ich	   ein	   Säemann	   und	   Gärtner	   unter	  

Thieren	  sein	  könnte!	  Wohl	  fände	  ich	  da	  noch	  Erdreich,	  auf	  dem	  Stolzeres	  wüchse	  als	  das	  

Wesen,	   deß	   ich	   müde	   wurde.“ 1277 	  Immerhin	   zeichnet	   Zarathustras	   Tiere	   der	  

vollkommene	  Instinkt	  aus,	  der	  in	  all	   ihr	  Agieren	  Schönheit	  und	  die	  angemessene	  Geste	  

legt.	  Ihr	  Instinkt	  ist	  ein	  Ästhet.	  Sie	  sind	  stolz	  und	  klug.	  Sie	  sind	  Freunde.	  Man	  könnte	  sie	  

Über-‐Tiere	  nennen.	  Aber	  mit	  solch	  „ehrwürdigem	  Plunder	  und	  Prunk“1278	  können	  solche	  

Tiere	  nichts	  anfangen.	  Sie	  sind,	  was	  sie	  sind.	  Dem	  Menschen	  aber	  sind	  sie	  voraus.	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1276	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  584	  
1277	  ebd.,	  p.	  453	  
1278	  vgl.	  Nietzsches	  Rede	  über	  Dionysos,	  dem	  Genie	  des	  Herzens;	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  238	  
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VII.4 Die	  Flamme	  	  

„ E c c e 	   h o m o . 	  

Ja!	  Ich	  weiss,	  woher	  ich	  stamme!	  

Ungesättigt	  gleich	  der	  Flamme	  

Glühe	  und	  verzehr	  ich	  mich.	  

Licht	  wird	  Alles,	  was	  ich	  fasse,	  

Kohle	  Alles,	  was	  ich	  lasse:	  

Flamme	  bin	  ich	  sicherlich.“1279	  

	  

Nichts	   charakterisiert	  Nietzsches	  Wesen	   trefflicher	  als	  diese	  Zeilen.	  Hier	   trägt	   sich	  die	  	  

Sicherheit	   des	   inneren	   Wissens	   nach	   außen.	   Es	   ist	   der	   gesunde	   Stolz	   des	  

Ausnahmemenschen,	  der	  sich	  die	  Freiheit	  nimmt,	  der	  Nachwelt	  von	  sich	  –	  in	  Bilderrede,	  

-‐	   zu	   erzählen	   und	   damit	   zum	   kreativen	   Verständnis	   und	   Grund	   eines	   Menschen	   zu	  

reden;	   zu	   sagen	  was	   er	   ist.	   Gleichzeitig	   geschieht	   sein	   poetisches	   Schaffen	   wie	   seine	  

Selbstverzeichnung	  „im	  höchsten	  Grade	  unfreiwillig“1280,	   seine	  Geschichte	   ist	  nicht	  nur	  

seine	  persönliche,1281	  wie	  sich	  uns	  weiter	  vorn	  dargestellt	  hat,	  es	  ist	  sein	  von	  der	  Ἀνάγκη	  

zugeteiltes	   Los:	   Ihm	   fällt	   zu,	   was	   notwendig	   ist.	   Insofern	   zeigt	   sich	   eine	   solche	  

thymotische	   Selbstreflexion	   frei	   vom	   Hybris-‐Verdacht.	   Er	   bedarf	   auch	   keiner	   Hybris-‐

Prophylaxe,	  wie	  sie	  einst	  der	  siegreiche	  römische	  Feldherr	  auf	  seinem	  Triumphzug	  auf	  

der	  Quadriga	  durch	  Rom	  in	  Anspruch	  nahm,	  indem	  er	  einen	  Sklaven	  hinter	  sich	  stehend	  

an	   Bord	   hatte,	   der	   den	   vergoldeten	   Lorbeerkranz	   über	   ihn	   hielt	   und	   ihm	   beständig	  

zuflüsterte,	   dass	   er	   ein	   Sterblicher	   sei	   -‐	   und	   nicht	   Gott	   Jupiter	   selbst;1282	  Nietzsche	  

verwechselt	  sich	  nicht	  mit	  Göttern,	  auch	  wenn	  er	  poetisch	   ins	  Zwiegespräch	  mit	   ihnen	  

tritt,	   wenn	   er	   die	   Macht	   und	   Ästhetik	   seiner	   Inspirationen	   als	   wie	   von	   außen	   her	  

wahrnimmt;	  dafür	  weiß	  er	  allerdings	  klar	  um	  seine	  Position	  als	  Ausnahmemensch,	  dem	  

dies	   widerfährt.	   Er	   will	   folglich	   auch	   nicht,	   dass	   er	   verwechselt	   werde.	   Das	   gebietet	  

allein	  schon	  das	  Pathos	  der	  Distanz.	  Dass	  bei	  ihm	  keinerlei	  Hybris-‐Anfälligkeit	  während	  

der	  Zeit	  seines	  Schaffens	   im	  Raum	  steht,	   liegt	  auch	  nicht	  daran,	  dass	   ihm	  der	  Triumph	  

seiner	   Philosophie	   unter	   den	   Zeitgenossen	   verwehrt	   bleibt,	   und	   er	   so	   für	  übermorgen	  

schreibt	  und	   sich	  notiert,	   oder	  an	   seinen	   intensiven	  Krankheitsphasen,	  die	  wohl	  mehr	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1279	  KSA	  3,	  FW,	  p.	  367	  
1280	  KSA	  6,	  EH,	  p.	  340	  
1281	  vgl.	  KSA	  9,	  NF,	  p.	  339	  
1282	  vgl.	  Mühlmann,	  Heiner	  (1996):	  Die	  Natur	  der	  Kulturen,	  p.	  54,	  55	  
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als	   drei	   Viertel	   seines	   Lebens	   eingenommen	   haben,	   sondern	   schlicht	   daran,	   dass	  

Nietzsche	  ganz	  einfach	  um	  seine	  Aufgabe	  weiß	  und	  sie	  ausführt	  -‐	  aus	  seinen	  gesunden	  

Gesamt-‐Instinkten	   heraus.	  Wenn	   seine	  Aufgabe	   ihn	   in	   geistige	  Höhen	   führt,	   für	   die	   er	  

erst	  „stehn	  und	  gehn	  und	  laufen	  und	  springen	  und	  klettern	  und	  tanzen“,	  vor	  allem	  aber	  

„das	   Fliegen“	   lernen	   muss,	   so	   stellt	   er	   sich	   dem. 1283 	  Sein	   Instinkt	   über	   sich	  

hinauszuwachsen,	   die	   Schönheit	   des	   Ausdrucks	   zu	   pflegen,	   an	   Hindernissen	   zu	  

erstarken,	  sich	  Freiheit	  über	  den	  Dingen	  zu	  gewähren,	  das	  Schicksal	  zu	  lieben,	  stattet	  ihn	  

mit	   dem	   Stolz	   des	   Ausnahmemenschen	   aus:	  Wer	   fliegen	   kann,	   dem	   ist	   die	   Höhe	   sein	  

Terrain.	   Diese	   Höhe	   ist	   prinzipiell	   lehrbar	   –	   und	   Bringerin	   einer	   neuen	   Freiheit	   und	  

neuen	   Kultur.	   Zarathustra	   als	   Pädagoge	   fasst	   es	   so:	   „Wer	   die	   Menschen	   einst	   fliegen	  

lehrt,	   der	   hat	   alle	   Grenzsteine	   verrückt“. 1284 	  Dem	   Fliegenden	   eröffnet	   sich	   eine	  

Dimension	  mehr	   für	  seine	  Bewegung,	  er	  erweitert	  damit	  sein	  ontologisches	  Design;	  er	  

kann	  den	  Menschen	  Kunde	  bringen	  von	  Fernem	  und	  von	  der	  großen	  Über-‐Sicht.1285	  	  

	  

Als	  ein	  solches	  Vogel-‐Wesen	  ist	  Nietzsche	  ein	  edles	  mythisches:	  Er	  ist	  der	  altägyptische	  

Benu	   resp.	   griechische	   Phönix,	   der	   die	   Flamme	   in	   sich	   trägt,	   der	   zyklisch	   in	   der	  

Morgenröte	  verbrennen	  muss,	  um	  aus	  der	  eigenen	  Asche	  wieder	  zu	  erstehen.	  Er	   ist	  es	  

auch,	  der	  	  goldene	  Eier	  legt.	  Bereits	  1872	  vermerkt	  sich	  Nietzsche	  die	  Warnung,	  die	  auch	  

an	   ihn	   selbst	   gerichtet	   ist:	   „Der	  Vogel	   Phönix	   sollte	   sich	  hüten,	   seine	   goldenen	  Eier	   in	  

Deutschland	   zu	   legen.“1286	  Zuviele	   Gänse	   mit	   eigenen	   Ausbrüte-‐Ambitionen	   wähnt	   er	  

dort.	   Dass	   Nietzsche	   sein	   eigenes	   goldenes	   Gelege	   bis	   zu	   seinem	   Schaffensende	   nicht	  

vollends	   seiner	   Vogelmutterschaft	   gemäß	   in	   Betracht	   nahm,	   zeigen	   diese	   Zeilen	   an	  

seinen	   Freund	   Peter	   Gast	   aus	   dem	   Herbst	   1888:	   „Ich	   blättere	   seit	   einigen	   Tagen	   in	  

meiner	   Litteratur,	   d e r 	   i c h 	   j e t z t 	   z u m 	   e r s t e n 	   M a l e 	   m i c h 	  

g e w a c h s e n 	   f ü h l e . 	  Verstehen	  Sie	  das?	  Ich	  habe	  Alles	  sehr	  gut	  gemacht,	  aber	  nie	  

einen	   Begriff	   davon	   gehabt,	   -‐	   im	   	   Gegentheil!	   .	   .	   .	   	   Zum	   Beispiel	   die	   diversen	  	  

V o r r e d e n ,	  	  das	  	  	  f	  ü	  n	  f	  t	  e	  	  Buch	  „gaya	  scienca“	  –	  Teufel,	  was	  steckt	  da	  drin!	  –	  Über	  

die	   	   d r i t t e 	   	   und	   	   v i e r t e 	   	   Unzeitgemäße	   werden	   Sie	   in	   	   E c c e 	   h o m o 	   	   eine	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1283	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  244	  
1284	  ebd.,	  p.	  242	  
1285	  Wenn	  er	   von	  dort	   aus	   sieht,	   dass	  mit	  Der	  Antichrist	   eine	  neue	  Epoche	   sich	   auftut,	   und	  er	   eine	  neue	  
Zeitrechnung	   einfordert,	   so	   liegt	   dies	   im	  Bereich	   dessen,	  was	   sich	   ihm	   zeigt;	   rückblickend	   aus	   dem	  21.	  
Jahrhundert	  mag	  sich	  um	  diese	  Zeit	  tatsächlich	  eine	  Zäsur	  im	  kulturellen	  Feld	  zugetragen	  haben,	  die	  das	  
Christentum	  nach	  und	  nach	  immer	  mehr	  aus	  dem	  Tagesablauf	  wegscheiden	  ließ.	  Vgl.	  KSB	  8,	  p.	  500	  	  
1286	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  480	  
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Entdeckung	   lesen,	   daß	   Ihnen	   die	   Haare	   zu	   Berge	   stehn	   -‐	   	   m i r 	   	   standen	   sie	   auch	   zu	  

Berge.	  Beide	  reden	  nur	  von	  mir,	  	  a n t i c i p a n d o . . . 	  	  [..]	  Ich	  habe	  beide	  Schriften	  erst	  

seit	   14	   Tagen	   	   v e r s t a n d e n . -‐	   Zeichen	   und	   Wunder!	   Es	   grüßt	   Sie	   der	  	  

P h ö n i x . “1287	  Kurz	  darauf	  sollte	  er	   in	  der	  Morgenröte	  seines	  Werks	  verbrennen	  und	  

zu	  Asche	  werden,	  wie	  es	  zum	  Wesen	  eines	  Phönix	  gehört.	  Einem	  Phönix	   jedoch	   ist	  ein	  

solcher	  Untergang	  nur	  ein	  Übergang.	  Dass	  Nietzsches	  Namen	  am	  Beginn	  3.	  Jahrtausends	  

eine	  ca.	  33,4	  millionenfache	  Online-‐Präsenz	  (07/2017)	  beschieden	  ist,	  seine	  Werke	  noch	  

immer	  in	  den	  Bücherregalen	  stehen,	  und	  selbst	  Ausnahme-‐Rockstars	  wie	  Trent	  Reznor	  

ihre	   künstlerische	   Entwicklung	   Nietzsche	   verdanken,	   mag	   dafür	   sprechen,	   dass	   er	   zu	  

den	   Nachgeborenen	   zu	   reden	   versteht	   und	   der	   Geist	   des	   Phönix	   wiederkehrt.	   Das	  

gesunde	  Momentum	   und	   den	   gesunden	   Instinkt	   seiner	   Philosophie	   ernst	   zu	   nehmen,	  

und	   den	   Turnaround	   vom	   Geschick	   des	   letzten	   Menschen	   hin	   zum	   Übermenschen	  

heraufzurufen,	   mag	   allerdings	   noch	   weitere	   Generationen	   in	   Anspruch	   nehmen,	  

wiewohl	  es	  bereits	  hoch	  an	  der	  Zeit	   ist;	  „es	   ist	  m ö g l i c h . . . “ 1288	  sagt	  er	  uns,	  die	  wir	  

damit	  beginnen	  müssen	  und	  ihnen.	  Denen	  jedoch,	  die	  mit	  seinem	  Stolz,	  mit	  dem	  was	  er	  

ist,	  ein	  Problem	  haben	  ruft	  er	  zu:	  „Und	  schwerer	  noch	  als	  meinen	  Stolz	  würdet	  ihr	  meine	  

Bescheidenheit	  ertragen,	  wenn	  sie	  einmal	  reden	  wollte.“1289	  	  

	  	  	  

1883	  notiert	  Nietzsche:	  „Wann	  loderte	  je	  so	  eine	  Flamme?	  (wie	  Zarathustra)“1290.	  Es	  ist	  

Nietzsches	  Hochphase	   des	   Schaffens,	   des	   Empfangens	   seines	  Werks.	   Zarathustra,	   sein	  

Protagonist	  und	  poetischer	  Sohn,	  ist	  die	  Flamme	  als	  Meisterschaft:	  „Ich	  überwand	  mich,	  

den	   Leidenden,	   ich	   trug	  meine	   eigne	   Asche	   zu	   Berge,	   eine	   hellere	   Flamme	   erfand	   ich	  

mir.“1291	  Hier	  redet	  der	  Phönix,	  der	  nicht	  nur	  wiederkehrt,	  sondern	  heller	  wiederkehrt;	  

der	   seine	   lebensförderlichen	   Instinkte	   aktiviert	   hat,	   um	   über	   sich	   hinauszuwachsen,	  

dessen	   Seele	   stärker	   ist	   als	   die	   décadence	   des	   Leidens.	   Diese	   Flamme	   ist	   es,	   die	  

Zarathustra	   auch	   davor	   bewahrt,	   zu	   Gespenstern	   und	   Hinterwelten	   Zuflucht	   zu	  

nehmen.1292 	  Wesentlich	   ist,	   dass	   der	   Phönix	   hier	   die	   noch	   radikalere	   Spielart	   der	  

dionysischen	  Zerstückelung	  und	  Wiederganzwerdung	  ist,	  da	  Dionysos	  -‐	  wie	  auch	  Osiris	  -‐	  

einer	   Gottheit	   bedarf,	   die	   ihn	   wieder	   zusammenfügt.	   Der	   Phönix	   ist	   das	   Bild	   der	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1287	  KSB	  8,	  p.	  515	  
1288	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  56	  
1289	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  438	  
1290	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  363	  
1291	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  35,	  36	  
1292	  vgl.	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  36	  
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selbsttransformativen	  Kraft,	   der	  Reinigung	  durch	  das	  Feuer1293	  und	  des	  Neuerstehens.	  

Den	   Phönix	   in	   sich	   zu	   gewinnen,	   fordert	   das	   Äußerste:	   „Verbrennen	   musst	   du	   dich	  

wollen	  in	  deiner	  eignen	  Flamme:	  wie	  wolltest	  du	  neu	  werden,	  wenn	  du	  nicht	  erst	  Asche	  

geworden	   bist!“1294	  Es	   ist	   der	   in	   Mysterienkulten	   gepflegte,	   in	   Hollywood-‐Abenteuern	  

referenzierte	   Durchgang	   durch	   die	  mythisch-‐mystische	  dunkle	  Nacht	  der	   Seele,	   bis	   sie	  

erneut	  ihr	  eigenes	  Licht	  entdeckt,	  das	  sie	  in	  das	  neue	  Leben	  initiiert	  –	  das	  es	  zu	  nähren	  

gilt.	   „In	   der	  Erzählung	   von	  Tod	  und	  Wiedergeburt	   hat	  man	   ein	   Initiationsmotiv	   sehen	  

wollen“	   schreibt	   der	   Historiker	   Hans	   Kloft	   bezüglich	   des	   Dionysoskults	   und	   dessen	  

Unterweltserfahrung:	   „Der	   Einzuweihende	   erlebt	   den	   Abstieg	   und	   den	   Aufstieg	   als	  

Scheidegrenze	   zu	   einem	   neuen,	   besseren	   Zustand.“ 1295 	  Deshalb	   ist	   der	   Weg	   zu	  

Nietzsches	   Übermenschen	   ein	   Untergang	   und	   ein	   Übergang:	   deshalb	   ist	   dieser	   Weg	  

immer	   auch	   als	   Einweihung	   ins	   Mysterium	   der	   Seele,	   als	   Entwicklungsweg	   ihrer	   zu	  

sehen.	   Aus	   Ralph	   Waldo	   Emersons	   Werk	   Natur	   notiert	   sich	   Nietzsche	   1878:	   „die	  

„ Ü b e r s e e l e “ 	  ist	  das	  eigentlich	  höchste	  Cultur-‐Resultat,	  ein	  Phantasma	  an	  dem	  alle	  

Guten	   und	  Großen	   gearbeitet	   haben.“1296	  Das	   ist	   Nietzsches	  Mission.	   Die	   Überseele	   ist	  

die	   hellere	   Flamme	   des	   Phönix’	   Zarathustra.	   In	   den	   Dionysos	   Dithyramben	   zeichnet	  

Nietzsche	  ein	  Kultbild	  hierfür:	  Auf	  einer	  Vulkaninsel,	   	  die	  sich	  aus	  dem	  Meer	  auftürmt,	  

„zündet	  sich	  unter	  schwarzem	  Himmel	  /	  Zarathustra	  seine	  Höhenfeuer	  an“1297.	  Er	  holt	  

daraufhin,	  was	  draußen	  ist,	  in	  sich	  zurück	  –	  gleich	  der	  nihilistischen	  Rückforderung,	  die	  

alle	  Poesien	  und	  Wahrheiten	  resp.	  Lügen,	  die	  der	  Mensch	  in	  die	  Welt	  gelegt	  hat,	  als	  sein	  

Eigentum,	   sein	   Copyright	   reklamiert.	   Das	   äußere	  Ritual	   dient	   der	   inneren	  Erkenntnis:	  

„Meine	   Seele	   selber	   ist	   diese	   Flamme,	   /	   unersättlich	   nach	   neuen	   Fernen	   /	   lodert	  

aufwärts,	   aufwärts	   ihre	   stille	   Gluth.“1298	  Im	   Seinszustand	   der	   Flamme	   ist	   er	   sodann	   in	  

seinem	  Untergang	  -‐	  als	  Asche	  des	  Phönix	  -‐	  vom	  Helden,	  der	  er	  war,	  verlassen,	  doch	  es	  

naht	   ihm	   der	   Überheld,	   der	   Hellere,	   zu	   dem	   er	   wird.	   Deshalb	   kann	   die	   Naxos-‐Szene	  

„Ariadne	  träumend:	  „„vom	  Helden	  verlassen	  träume	  ich	  den	  Über-‐Helden““1299	  	  auch	  als	  

mythischer	  Anklang	  an	  Nietzsches	  Aszendenz	  der	  Seele	  gesehen	  werden.	  Es	   ließe	  sich	  

somit	   soweit	   gehen	   zu	   sagen,	   Ariadne	   sei	   eine	  Maske	   seiner	   Seele.	   Deshalb	   sucht	   ein	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1293	  Die	   Reinigung	   durch	   das	   Feuer	   –	   neben	   den	   anderen	   Elementen	   -‐	   spielte	   auch	   in	   den	   antiken	  
Mysterien	  eine	  Rolle;	  vgl.	  Burkert,	  Walter	  (2003):	  Antike	  Mysterien.	  Funktion	  und	  Gehalt,	  	  p.	  82	  
1294	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  82	  
1295	  Kloft,	  Hans	  (2010):	  Mysterienkulte	  der	  Antike,	  p.28	  
1296	  KSA	  8,	  NF,	  p.	  562	  
1297	  KSA	  6,	  DD,	  p.	  393	  
1298	  ebd.	  
1299	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  433	  	  
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„labyrinthischer	  Mensch“	  „niemals	  die	  Wahrheit,	  sondern	  immer	  nur	  seine	  Ariadne“1300,	  

weil	  es	   in	  Labyrinthen	  des	  Lichts	  der	  Seele	  bedarf,	  um	  den	  Faden	  zu	  sehen.	  Der	  Faden	  

selbst	  aber	  ist	  der	  Instinkt.	  

	  

Wenn	  die	  Seele	  brennt,	  dann	  ist	  alles	  leicht,	  dann	  fügen	  sich	  die	  Dinge.	  Dann	  findet	  sich	  

der	   Weg,	   dann	   schmiegt	   sich	   alles	   heran	   und	   will	   Gleichnis	   werden.	   Jedoch:	   Keine	  

Schönheit	  ohne	  Gefahr	  -‐	  ohne	  Prüfung	  des	  Initianden,	  der	  sich	  des	  Segens	  eines	  solchen	  

ästhetischen	  Zustands	  erst	  würdig	  erweisen	  muss.	  Was	  hier	  wie	  eine	  ägyptische	  Götter-‐

Aretalogie,	  ein	  Gesang	  des	  Odin	  oder	  der	  mystische	  Spruch	  eines	  Epopten	  klingt,	  ist	  ein	  

Briefentwurf	   Nietzsches	   an	   einen	   unbekannte	   Adressaten,	   in	   dem	   er	   zurückblickt	   auf	  

sein	  Durchlebtes	  und	  Ermessenes:	  „ich	  komme	  aus	  hundert	  Abgründen,	  in	  die	  noch	  kein	  

Blick	   sich	   gewagt,	   ich	   kenne	   Höhen,	   wohin	   kein	   Vogel	   sich	   verflog,	   ich	   habe	   am	   Eis	  

gelebt,	  -‐	  ich	  bin	  verbrannt	  worden	  von	  hundert	  Schneen:	  es	  scheint	  mir,	  daß	  warm	  und	  

kalt	  in	  meinem	  Munde	  andere	  Begriffe	  sind“.1301	  Es	  bedarf	  der	  Entwicklung	  des	  höchsten	  

seelischen	  Ordnungspotentials,	  um	  einer	  solchen	  mythischen	  Heldenreise	  gewachsen	  zu	  

sein,	  um	  dem	  entropischen	  Potential	  der	  Überforderung,	  der	  Krankheit,	  des	  Rückzugs,	  

der	   Dekadenz	   Widerstand	   zu	   leisten,	   um	   aus	   der	   Asche	   sich	   wieder	   das	   Feuer	   zu	  

gewinnen.	  Ein	  Phönix	  hat	  nicht	  nur	  das	  Terminator-‐Gen,	  er	  hat	  auch	  das	  Ignitor-‐Gen.	  Es	  

gilt	   das	   Leben	   in	   seiner	   Ganzheit	   auszuloten.	   Religionswissenschaftler	  Mircea	   Eliade	  

stellt	   für	   den	   archaischen	   Menschen	   einen	   Wesenszug	   heraus,	   den	   auch	   Nietzsche	  

existentiell	  zeitigt:	  „für	  ihn	  ist	  das	  Leben	  in	  seiner	  Totalität	  der	  Heiligung	  fähig.	  [..]	  Das	  

Leben	   wird	   auf	   einer	   doppelten	   Ebene	   gelebt;	   zugleich	   als	   menschliche	   Existenz	   und	  

zugleich	   als	   Teil	   eines	   übermenschlichen	   Lebens,	   des	   Lebens	   des	   Kosmos	   oder	   der	  

Götter.“1302 	  Die	   Heiligung	   des	   Lebens	   korreliert	   bei	   Nietzsche	   dem	   amor	   fati,	   das	  

übermenschliche	   Leben	   seinem	   philosophisch-‐poetischen	   Double,	   das	   die	  

entsprechenden	   Protagonisten	   und	   Sagungen	   aus	   sich	   gebiert.	   Sie	   sind	   die	   Sehnsucht,	  

die	   zurückwirkt	   auf	   das	   Feuer	   der	   Seele	   des	   Philosophen.	   So	   wie	   viele	   der	   frühen	  

Philosophen,	  später	  auch	  Platon	  und	  Plutarch	  den	  kultischen	  Weg	  der	  Einweihung	  in	  die	  

Mysterien	   gingen,	   so	   leitet	   Nietzsches	   mystischer	   Instinkt	   ihn	   an,	   einen	   ähnlichen	   –	  

unzeitgemäßen,	  die	  Zeit	  transzendierenden	  –	  Weg	  zu	  nehmen.	  Auf	  diesem	  Weg	  erfährt	  

er	  das	  Folgende,	  das	  er	  zunächst	  Schopenhauer	  zuschreibt:	  „Seine	  Kraft	  steigt	  wie	  eine	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1300	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  125	  
1301	  KSB	  8,	  p.	  495	  
1302	  Eliade,	  Mircea	  (2016):	  Das	  Heilige	  und	  das	  Profane,	  p.	  147	  
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Flamme	  bei	  Windstille	  gerade	  und	  leicht	  aufwärts,	  unbeirrt,	  ohne	  Zittern	  und	  Unruhe.	  Er	  

findet	  seinen	  Weg	   in	   jedem	  Falle,	  ohne	  dass	  wir	  auch	  nur	  merken,	  dass	  er	   ihn	  gesucht	  

hätte“.1303	  Dies	   gewinnt	   Nietzsche	   sowohl	   ins	   Lebensweltliche	   herabtransformiert	   als	  

für	   die	  Höhen	   seiner	   Erkenntnis	   für	   sich:	   „Indem	   ich	   emporstrebte	  wider	  meine	   Last,	  

verjüngte	   ich	  mich:	   und	   gerade	   als	   ich	   härter	  wurde	   in	  mir,	   lernte	   ich	   auch	   noch	   die	  

Anmuth.“1304	  	  

	  

Was	   zeigt	   sich	   hier	   in	   dieser	   Anmut?	   Nietzsches	   Überwindungen	   auf	   diesem	   Weg	  

vollziehen	   sich	   keineswegs	   per	   aspera	   ad	   astra,	   sondern	   vielmehr:	   geschmeidig	   per	  

aquila	  ad	  astra.	  Es	   ist	  eine	  Sache	  seiner	  Kraft,	   seiner	  Schaffenskraft,	   seiner	  Virtuosität,	  

die	   ihn	   -‐	   obzwar	   in	   Abgründe	   und	   Prüfungen	   geführt	   –	   den	   jeweiligen	  

Herausforderungen	   gewachsen	   sein	   lässt;	   woraus	   er	   sich	   darüberhinaus	   Leichtigkeit,	  

Souveränität	  und	  den	  Stolz	  des	  Ausnahmemenschen	  	  gewinnt,	  hier	  Lichtbringer	  zu	  sein.	  

Hier	  übersteigt	  er	  Hölderlins	  in	  dessen	  Hymne	  Patmos	  formuliertes	  „Wo	  aber	  Gefahr	  ist,	  

wächst	   /	   Das	   Rettende	   auch“1305,	   indem	   ihm	   auf	   seinem	   Weg	   zum	   Über-‐Helden	   die	  

Flügel	  des	  Adlers	  resp.	  jene	  des	  Phönix	  wachsen.	  „Die	  Leichtigkeit,	  mit	  der	  die	  Aufgabe	  

hier	   vollbracht	   wird“,	   schreibt	   Mythologe	   Joseph	   Campbell	   über	   den	   letzten	   Akt	   der	  

Heldenreise,	   in	  welchem	  der	  mythische	  Held	   seine	   Segnung	   erhält,	   „kennzeichnet	   den	  

Helden	   als	   einen	   außergewöhnlichen	   Mann,	   als	   geborenen	   König.	   Solche	   Leichtigkeit	  

findet	   sich	   in	   zahlreichen	   Märchen	   und	   in	   allen	   Legenden	   von	   Göttern,	   die	   irdische	  

Gestalt	   annahmen.	  Wo	   der	   normale	   Held	   sich	   einer	   Aufgabe	   gegenüber	   sehen	  würde,	  

trifft	   der	   Erwählte	   auf	   kein	   aufhaltendes	   Hemmnis	   und	   macht	   keine	   Fehler.“1306	  Wer	  

aber	  lässt	  in	  dieser	  Anmut	  jenseits	  der	  Fehler	  handeln,	  wer	  allein	  handelt	  vollkommen?	  

–	   Der	   Instinkt.1307	  Genauer:	   Der	   Über-‐Held	   agiert	   aus	   seinem	   gesunden	   resp.	   wieder	  

gesundeten	   Instinkt	   heraus.	   Dies	   mag	   in	   hohem	   Grade	   Nietzsches	   Erfahrung	   bei	   der	  

Produktion	  seiner	  Werke	  entsprechen,	  allen	  voran	  bei	  der	  seines	  Zarathustra.	  Dass	  ein	  

solcher	   Erwählter	   und	   Siegreicher	   aber	   nicht	   vor	   allem	   gefeit	   ist,	   zeigt	   der	   Humor	  

Nietzsches	  aus	  dem	  Munde	  des	  Propheten:	  „Und	  als	  ich	  im	  Schlafe	  lag,	  da	  fraß	  ein	  Schaf	  

an	  dem	  Epheukranze	  meines	  Hauptes!“1308	  Ausgerechnet	  ein	  Schaf.	  Ein	  Herdentier,	  das	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1303	  KSA	  1,	  UB-‐SE,	  p.	  350	  
1304	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  448	  
1305	  Hölderlin,	  Friedrich	  in:	  Heidegger,	  Martin	  (1962):	  Die	  Technik	  und	  die	  Kehre,	  p.	  28	  
1306	  Campbell,	  Joseph	  (1978):	  Der	  Heros	  in	  tausend	  Gestalten,	  p.	  167	  
1307	  „Man	  handelt	  nur	  vollkommen,	  sofern	  man	  instinktiv	  handelt.“	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  421	  
1308	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  448	  
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die	   neue	   Witterung	   der	   Leichtigkeit	   aufgenommen	   hat?	   Einem	   Schaf	   kann	   der	  

dionysische	  Efeu	  ein	  Heilmittel	  sein.	  Ein	  Ausnahmemensch,	  der	  das	  Feuer	  in	  sich	  trägt,	  

kann	  mit	  solchem	  Prunk	  ohnehin	  nichts	  anfangen.	  

	  

Nietzsches	   energetisierender	   purifizierender	   lichtbringender	   artistisch-‐wesenhafter	  

Denkraum	   der	   Flamme	   beherbergt	   zahlreiche	   Resonatoren	   des	   mythisch-‐kulturellen	  

Gedächtnisses:	  das	  immerwährende	  heilige	  Feuer	  der	  zoroastrischen	  Tempel,	  indem	  das	  

Leitkonzept	   Feuer	   „natürliche,	   ethische,	   theologische	   und	   rituelle	   Dimensionen“	  

verbindet,1309	  das	   reinigende	   Feuer	   des	   Mithras-‐Kults,	   „das	   auf	   Sonne,	   Himmel	   und	  

Helligkeit	   verweist“,1310	  das	   Feuer,	   das	   Prometheus	   seinen	   Menschen	   überbringt,	   die	  

Feuerzungen	  des	  Heiligen	  Geistes,	  die	  das	  Pfingstwunder	  der	  Xenoglossie	  auslösen.	  Das	  	  

Feuer	   steht	   immer	   in	   Verbindung	  mit	   dem	  Heiligen,	   dem	  Göttlichen	   in	   uns	   –	   auch	   im	  

Sinne	  der	  Artistenmetaphysik:	  „Und	  so	  bedarf	  die	  Natur	  zuletzt	  des	  Heiligen,	  an	  dem	  das	  

Ich	   ganz	   zusammengeschmolzen	   ist	   und	   dessen	   leidendes	   Leben	   nicht	   oder	   fast	   nicht	  

mehr	   individuell	   empfunden	  wird,	   sondern	  als	   tiefstes	  Gleich-‐	  Mit-‐	   und	  Eins-‐Gefühl	   in	  

allem	   Lebendigen:	   des	   Heiligen,	   an	   dem	   jenes	   Wunder	   der	   Verwandlung	   eintritt,	   auf	  

welches	  das	  Spiel	  des	  Werdens	  nie	  verfällt,	  jene	  endliche	  und	  höchste	  Menschwerdung,	  

nach	  welcher	  alle	  Natur	  hindrängt	  und	  –treibt,	  zu	  ihrer	  Erlösung	  von	  sich	  selbst.	  Es	  ist	  

kein	   Zweifel,	   wir	   Alle	   sind	   mit	   ihm	   verwandt	   und	   verbunden,	   wie	   wir	   mit	   dem	  

Philosophen	   und	   dem	   Künstler	   verwandt	   sind;	   es	   giebt	   Augenblicke	   und	   gleichsam	  

Funken	  des	  hellsten	  liebevollsten	  Feuers,	  in	  deren	  Lichte	  wir	  nicht	  mehr	  das	  Wort	  „ich“	  

verstehen;	  es	  liegt	  jenseits	  unseres	  Wesens	  etwas,	  was	  in	  jenen	  Augenblicken	  zu	  einem	  

Diesseits	   wird,	   und	   deshalb	   begehren	   wir	   aus	   tiefstem	   Herzen	   nach	   den	   Brücken	  

zwischen	  hier	  und	  dort.	  In	  unserer	  gewöhnlichen	  Verfassung	  können	  wir	  freilich	  nichts	  

zur	   Erzeugung	   des	   erlösenden	   Menschen	   beitragen“. 1311 	  Hier	   wird	   also	   	   -‐	   allen	  

kybernetischen	  Optimierungsphantasien	   zum	  Trotz1312	  -‐	   die	  Anwesenheit	   des	  Heiligen	  

im	   Menschen	   als	   höchste	   Menschwerdung	   betrachtet.	   Kann	   uns	   also,	   mit	   Heidegger	  

gesprochen,	  für	  eine	  Kurs-‐	  und	  Weltkorrektur	  durchaus	  noch	  der	  Gott	  in	  uns	  retten?1313	  

Bedarf	  es	  jener	  Verfassung,	  jenes	  künstlerisch-‐philosophischen	  Ausnahmezustands,	  der	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1309	  Stausberg,	  Michael	  (2005):	  Zarathustra	  und	  seine	  Religion,	  p.	  39	  
1310	  Kloft,	  Hans	  (2010):	  Mysterienkulte	  der	  Antike,	  p.	  70	  
1311	  KSA	  1,	  UB-‐SE,	  p.	  382,	  383	  
1312	  vgl.	  Kapitel	  V.4	  
1313	  vgl.	  dazu	  Martin	  Heideggers	  Sentenz	  im	  Augstein-‐Interview:	  „Nur	  ein	  Gott	  kann	  uns	  noch	  retten.“	  In:	  
Der	  Spiegel,	  Nr.	  23/1976,	  p.	  209	  	  
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alchemistischen	   Verwandlungskraft	   des	   liebevollsten	   Feuers,	   welches	   das	   Jenseits	  

unseres	  Wesens	  in	  sein	  Diesseits	  verwandelt?	  Kurzum:	  Es	  gilt	  mit	  Nietzsche	  wieder	  dem	  

mystischen	   Instinkt	   zu	   vertrauen,	   damit	   der	   Mensch	   wieder	   göttlicher	   werde;	   und	  

göttlicher	  lebe:	  vollkommener,	  instinktiver,	  schöner.	  

	  

Als	   Flamme	   ist	   Nietzsche	   auch	   für	   die	   Kultur	   ein	   Lichtbringer:	   ein	   Kulturheros,	   der	  

Erkennen,	  Schaffen	  und	  Lieben	   im	  Menschen	  entfacht;	  der	  den	  Seelenbrennstoff	  derer	  

entzünden	  will,	  die	  sich	  auf	  den	  Weg	  machen;	  der	  ihnen	  von	  weither	  entgegenleuchtet:	  

“Bin	   ich	   sonst	   unsichtbar,	   so	   will	   ich	   doch	   an	   den	   Masten	   einsamer	   Schiffer	   und	  

Entdecker	  sichtbar	  werden	  –	  als	  Flamme	  und	  Zeichen	  der	  Hoffnung.“1314	  Was	  er	  hier	  für	  

den	  Einzelnen	  ist,	   ist	  er	  auch	  für	  die	  Entwicklung	  des	  Ganzen:	  Die	  Flamme	  des	  Phönix,	  

die	  durch	  ihre	  Unterwelt,	  die	  Asche,	  durchgeht,	  kehrt	  wieder	  als	  notwendiger	  Eingriff	  in	  

das	   Geschick	   des	   Abendlands	   –	   und	   Leuchten	   für	   das	   Geschick	   des	   Abendlands.	   Eine	  

Notiz	   zum	   4.	   Teil	   des	   Zarathustra	   bekundet:	   „Es	   ist	   höchste	   Zeit,	   die	   Flamme	  wieder	  	  

a u f z u s c h ü r e n . 	   G o t t 	   a u f z u g e b e n 	   i s t 	   j e t z t 	   n ö t h i g : 	   die	  

Menschheit	   w ü r d e 	   s o n s t 	   zu	   matt.“ 1315 	  Mattigkeit	   kompromittiert	   die	  

Selbsterneuerungskraft.	   Ein	   Phönix	   –	   ob	   Mensch,	   ob	   Gemeinschaftskörper	   –	   bedarf	  

gesunder	   Instinkte.	   Doch	   auch	   für	   die	   Gemeinschaft	   gibt	   es	  Zeichen	  der	  Hoffnung:	   aus	  

dem	  Rigveda	  notiert	  sich	  Nietzsche	  als	  Voranstellung	  für	  seine	  Morgenröthe:	  „Es	  giebt	  so	  

viele	  Morgenröthen,	  die	  noch	  nicht	  geleuchtet	  haben.“1316	  Die	  Aszendenz	  der	  Sonne	  von	  

morgen	   und	   übermorgen	   kann	   durchaus	   auch	  mit	   neuen	   Göttern	   einhergehen,	   wobei	  

hier	  vorzugsweise	  nicht	  ein	  deus	  ex	  machina	   angesprochen	  sein	  will:	   „	  –	  Und	  wie	  viele	  

neue	  Götter	  sind	  noch	  möglich!“1317	  Im	  Wiederanfachen	  der	  Flamme	  des	  gottbildenden	  

Instinkts	  liegt	  die	  Potenz,	  jeglicher	  Mattigkeit	  entgegenzuwirken.	  

VII.5 Das	  Fest	  

Wo	  die	  Flammen	  der	   Seele	  des	   Schaffenden	   lodern,	   da	   sind	  auch	  die	  Feste	  nicht	  weit.	  

Wenn	  man	  das	  Vorrecht	  hat,	  am	  Geburtstag	  des	  Königs	  geboren	  zu	  sein,	   ist	  einem	  das	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1314	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  499	  
1315	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  555	  	  (Hervorhebung	  durch	  Nietzsche)	  
1316	  KSA	  3,	  MR,	  p.	  9	  
1317	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  525	  	  
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Feiern	   praktisch	   in	   die	  Wiege	   gelegt	   –	   und	   von	   jährlichen	   Festivitäten	   begleitet.	   Von	  

Kindesbeinen	   an	   labt	   sich	   Nietzsche	   am	   Decorum	   privater,	   monarchischer,	  

musikalischer	   und	   religiöser	   Festakte,	   sowie	   solcher,	   die	   ihm	   durch	   antike	  

Überlieferungen	   zugänglich	   sind.	   Ob	   in	   apollinisch	   geordnetem	   Zeremoniell	   oder	  

dionysischer	  Entgrenzung	  –	  oder	  aus	  beidem	  inszeniert	  –	  im	  Fest	  repräsentiert	  sich	  das	  

überreiche	  Leben.	  	  

	  

Allerdings	   entwächst	   er	   den	   christlichen	   Festen	   bald;	   und	   empfindet	   das	   Christentum	  

„als	  einen	  	  D r u c k “ 	  gegen	  „jede	  eigentliche	  Feststimmung“.1318	  	  Weshalb?	  Das	  liegt	  an	  

den	   affektiven	   Ingredienzien,	   die	   ein	   Fest	   ausmachen:	   „Stolz,	   Übermuth,	  

Ausgelassenheit;	   die	   Narrheit;	   der	   Hohn	   über	   alle	   Art	   Ernst	   und	   Biedermännerei;	   ein	  

göttliches	  Ja-‐sagen	  zu	  sich	  aus	  animaler	  Fülle	  und	  Vollkommenheit	  –	  lauter	  Zustände,	  zu	  

denen	  der	  Christ	  nicht	  ehrlich	  Ja	  sagen	  darf.	   	  D a s 	   F e s t 	   i s t 	   H e i d e n t h u m 	  	  par	  

excellence.“1319	  Damit	  ist	  bereits	  der	  dionysische	  Playground	  etabliert.	  In	  einem	  solchen	  

heidnischen	  Fest	  werden	  die	  gesunden	  Instinkte	  jeder	  Art	  aufgerufen	  und	  erfahren	  ihre	  

positive	  Rückkopplung,	  hier	  fällt	  das	  Profanum	  mit	  dem	  Fanum	  in	  eins.	  Hier	  erfährt	  sich	  

der	   Mensch	   als	   „stärker,	   	   böser	   und	   tiefer;	   auch	   schöner“1320,	   hier	   ist	   er	   in	   seinem	  

Element,	  hier	  ist	  er	  seine	  eigene	  Ausnahme	  für	  eine	  festgelegte	  Ausnahmezeit.	  

	  

Eine	   noch	   höhere	   Intensität	   beschreibt	   Nietzsche	   in	   den	   Dionysos-‐Festen:	   Hier	   sind	  

zudem	  die	  ontologischen	  Differenzen	  zu	  den	  Mitwesen	  aufgehoben	  –	  wie	  es	  uns	  bereits	  

im	  	  hochpoetischen	  Raum	  der	  Seelenfreundschaft	  Zarathustras	  mit	  seinen	  Tieren	  ebenso	  

begegnet	  ist	  wie	  in	  seinen	  Dialogen	  mit	  mythischen	  divinen	  Entitäten	  –	  hier	  erfährt	  sich	  

der	   Mensch	   in	   seiner	   Göttlichkeit.	   „Die	   Dionysos-‐Feste	   schließen	   nicht	   nur	   den	   Bund	  

zwischen	  Mensch	  und	  Mensch,	  sie	  versöhnen	  auch	  Mensch	  und	  Natur.	  Freiwillig	  bringt	  

die	   Erde	   ihre	   Gaben,	   die	   wildesten	   Thiere	   nahen	   sich	   friedfertig:	   von	   Panthern	   und	  

Tigern	   wird	   der	   blumenbekränzte	   Wagen	   des	   Dionysos	   gezogen.	   [..]	   In	   immer	  

wachsenden	  Schaaren	  wälzt	  sich	  das	  Evangelium	  der	  „Weltenharmonie“	  von	  Ort	  zu	  Ort:	  

singend	   und	   tanzend	   äußert	   sich	   der	   Mensch	   als	   Mitglied	   einer	   höheren	   idealeren	  

Gemeinsamkeit:	  [..]	  er	  fühlt	  sich	  verzaubert	  und	  er	  ist	  wirklich	  etwas	  Anderes	  geworden.	  

Wie	  die	  Thiere	  reden	  und	  die	  Erde	  Milch	  und	  Honig	  giebt,	  so	   tönt	  auch	  aus	   ihm	  etwas	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1318	  KSA	  12,	  NF,	  p.	  553	  
1319	  ebd.	  
1320	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  239	  
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Übernatürliches.	  Als	  Gott	   fühlt	  er	  sich,	   	  was	  sonst	   in	  seiner	  Einbildungskraft	  nur	   lebte,	  

jetzt	   empfindet	   er	   es	   an	   sich	   selbst.	   [..]	   Der	   Mensch	   ist	   nicht	   mehr	   Künstler,	   er	   ist	  

Kunstwerk	  geworden,	  er	  wandelt	  so	  verzückt	  und	  erhoben	  wie	  er	  die	  Götter	  im	  Traume	  

wandeln	  sah.“1321	  Hier	  ist	  alles	  aktiviert:	  die	  vitalen	  Instinkte,	  der	  mystische	  Instinkt,	  die	  

umfängliche	  Seele,	  die	  Weltenharmonie,	  die	  Freundschaft	  zwischen	  den	  Wesen,	  Gesang	  

und	   Tanz,	   Erhobensein	   und	   Erhabenheit,	   Anmut,	   die	   Macht	   der	   Natur,	   das	   eigene	  

Kunstwerksein,	   das	   Göttliche.	   Hier	   ist	   der	  Mensch	   in	   seinem	  Element,	   obwohl	   er	   sein	  

Menschsein	   der	   festlosen	   Zeit	   und	   der	   Individuation	   verloren	   hat,	   es	   unter	   sich	   und	  

außer	  sich	  hat:	  und	  dennoch	  ist	  er	  jetzt	  „reicher	  an	  sich	  selber“1322	  als	  ein	  aus	  der	  Fülle	  

der	   Natur	   Geschaffener.	   Denn:	   „Die	   Kunstgewalt	   der	   Natur,	   nicht	   mehr	   die	   eines	  

Menschen,	   offenbart	   sich	   hier“,	   er	   wird	   vom	   „Künstler	   Dionysos“	   erzeugt	   und	  

durchwirkt,	   der	   „Mensch	   verhält	   sich	   zur	   Natur,	   wie	   die	   Statue	   zum	   apollinischen	  

Künstler“.1323	  Die	  Natur	  selber	   ist	  die	  Künstlerin.	  Die	  dionysisch	  heidnische	  Feier	   führt	  

in	   die	   Immersion	   eines	   universellen	   Prozesses	   der	   Heilwerdung,	   in	   die	   Schönheit	   der	  

Organisationsformen	  des	  Chaos,	  aus	  dem	  die	  höheren	  Ordnungen	  der	  tanzenden	  Sterne	  

hervorgehen.	  Ihre	  künstlerische	  Kraft	  liegt	  im	  Instinkt.	  

	  

Die	  kultischen	  Feste	  vieler	  alter	  	  Völker	  sind	  jedoch	  nur	  auf	  wenige	  Tage	  im	  Jahreszyklus	  

beschränkt,	   damit	   die	   Ausnahmezeit	   auch	   Ausnahme	   bleibe	   für	   die	   menschliche	  

Erfahrung.	   Sind	   sie	   doch	   auch	   meist	   mit	   promiskuitiver	   Durchmischung	   der	  

hierarchischen	  Ebenen	  konnotiert,	  was	   auf	  Dauer	  die	  Organisation	  der	   familiären	  und	  

gesellschaftlichen	   Strukturen	   in	   Frage	   stellte.	   Nietzsche	   schaut	   sich	   aber	   auch	   noch	  

exklusivere	  Kultformen	  an,	   die	  nur	   in	   kleinem	  Kreise	  Eingeweihter	   –	   im	  Gegensatz	   zu	  

den	  allen	  offenstehenden	  griechischen	  Kulten,	  abgesehen	  von	  den	  Größeren	  Mysterien	  -‐	  

praktiziert	  werden	  und	  notiert	  den	  Gedanken:	  „Das	  Leben	  als	  	  F e s t 	  auszudenken	  von	  

Mitromanie	  aus.“1324	  Er	  erkennt	  jedoch	  daraufhin	  glasklar,	  dass	  gerade	  hier,	  im	  Mithras-‐

Kult,	  sich	  etwas	  in	  den	  heiligen	  Handlungen	  des	  Festes	  etabliert	  hat,	  das	  dem	  Leben	  und	  

der	  Vereintheit	  mit	  der	  Natur	  zuwider	  läuft:	  das	  Opfer.	  Mit	  dem	  Opfer	  –	  im	  Mithraskult	  

mit	   der	   Tauroktonie,	   zuweilen	   auch	   mit	   Menschenopfern	   -‐	   schleicht	   sich	   bereits	   die	  

décadence	  in	  die	  Feier	  des	  Daseins.	  Geht	  man	  der	  ursprünglichen	  direkten	  Erfahrung	  des	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1321	  KSA	  1,	  DW,	  p.	  555	  
1322	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  237	  
1323	  KSA	  1,	  DW,	  p.	  555	  
1324	  KSA	  8,	  NF,	  p.	  508	  
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Göttlichen	   verlustig,	   bietet	   sich	   nun	   der	   mittelbare	   Weg	   an:	   die	   Blutstraßen	   der	  

Opfertiere	   eröffnen	   die	   rückbindenden	   highways	   zu	   einer	   bereits	   weit	   entfernten	  

Gottheit,	  die	  einen	  Transfer	  zwischen	  Mensch	  und	  Gott	  gewähren	  sollen.	  Hier	  nährt	  sich	  

der	   Gott	   nicht	   mehr	   aus	   der	   Festfreude	   und	   Überfülle	   des	   Menschen	   und	   aller	  

Naturwesen,	  vielmehr	  wird	  er	  als	  ein	  Opfer	  fordernd	  empfunden,	  und	  die	  Opfer	  werden	  

immer	  befremdlicher.	  Nietzsche	  legt	   in	  Jenseits	  von	  Gut	  und	  Böse	  eine	  kurze	  Genealogie	  

des	  Opfer-‐Kults	  vor:	  „Einst	  opferte	  man	  seinem	  Gotte	  Menschen,	  vielleicht	  gerade	  solche,	  

welche	   man	   am	   besten	   liebte,	   -‐	   dahin	   gehören	   die	   Erstlings-‐Opfer	   aller	   Vorzeit-‐

Religionen,	   dahin	   auch	   das	   Opfer	   des	   Kaisers	   Tiberius	   in	   der	   Mithrasgrotte	   der	   Insel	  

Capri,	   jener	   schauerlichste	   aller	   römischen	   Anachronismen.	   Dann,	   in	   der	  moralischen	  

Epoche	   der	   Menschheit,	   opferte	   man	   seinem	   Gotte	   die	   stärksten	   Instinkte,	   die	   man	  

besass,	  seine	  „Natur“;	  d i e s e 	  Festfreude	  glänzt	  im	  grausamen	  Blicke	  des	  Asketen,	  des	  

begeisterten	  „Wider-‐Natürlichen“.	  Endlich:	  was	  blieb	  noch	  übrig	  zu	  opfern?	  Musste	  man	  

nicht	  endlich	  einmal	  alles	  Tröstliche,	  Heilige,	  Heilende,	  alle	  Hoffnung,	  allen	  Glauben	  an	  

verborgene	   Harmonie,	   an	   zukünftige	   Seligkeiten	   und	   Gerechtigkeiten	   opfern?	   musste	  

man	  nicht	  Gott	  selber	  opfern	  und,	  aus	  Grausamkeit	  gegen	  sich,	  den	  Stein,	  die	  Dummheit,	  

die	   Schwere,	   das	   Schicksal,	   das	   Nichts	   anbeten?	   Für	   das	   Nichts	   Gott	   opfern	   –	   dieses	  

paradoxe	  Mysterium	  der	  letzten	  Grausamkeit	  blieb	  dem	  Geschlechte,	  welches	  jetzt	  eben	  

herauf	  kommt,	   aufgespart:	  wir	  Alle	  kennen	  schon	  etwas	  davon.	   –“1325	  Dieses	  paradoxe	  

Mysterium	   kann	   im	   21.	   Jahrhundert	   einen	   brisanten	   Schlussakt	   finden:	   der	   Mensch	  

opfert	   zunächst	   sein	  Wissen,	  dann	   seinen	  Willen,	  dann	   seine	  Seele	   –	   zuletzt	   sich	  –	  der	  

intelligenten	  Maschine	  und	  ihrer	  Kapitalakkumulation.	  

	  

Die	   Deszendenz	   des	   Festes	   und	   das	   Überhandnehmen	   des	   Opfers,	   bis	   schließlich	   nur	  

noch	   Opferungen	   übrigbleiben,	   bedeutet	   die	   Diminuierung	   des	   Menschen	   –	   im	  

äußersten	   Fall	   seinen	   -‐	   übergangslosen	   -‐	   Untergang.	   Jedoch	   findet	   sich	   bei	   Nietzsche	  

eine	  bemerkenswerte	  Notiz	  aus	  dem	  Jahr	  1873,	  in	  der	  er	  eine	  Kraft	  aufzeigt,	  die	  in	  der	  

Macht	   stehen	   kann,	   dem	   Verfall	   entgegenzuwirken:	   „Ein	   großer	   Künstler	   könnte	   jetzt	  

noch	   das	   Christenthum	  wieder	   herstellen,	   vor	   allem	   seine	   Feste.“1326	  Das	   ist	   zunächst	  

eine	   gelungene	  Überraschung	   aus	   dem	  Munde	   des	   späteren	   Antichristen.	   So,	  wie	   sich	  

uns	  Nietzsches	  Dekonstruktion	  des	  Christentums	  bislang	  gezeigt	  hat,	  die	  vorrangig	   im	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1325	  KSA	  5,	  JGB,	  p.	  74	  
1326	  KSA	  7,	  NF,	  p.	  591	  „Klopstock	  hatte	  eine	  Ahnung	  von	  diesem	  Privilegium	  des	  Genie’s“	  merkt	  Nietzsche	  
hier	  noch	  an.	  
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Aufzeigen	   von	   dessen	   Generalmobilmachung	   gegen	   den	   gesunden	   Instinkt	   und	   von	  

dessen	  Züchtung	  des	  gegenläufigen	  Herdeninstinkts	  besteht,	  stellt	  dies	  nicht	  nur	  erneut	  

ein	   Zeichen	   seiner	  Redlichkeit	   gegen	  die	   christliche	  Ursprungsform	  dar,	   sondern	   auch	  

einen	   Hinweis	   für	   seine	   Genesung:	   Ein	   solcher	   Künstler	   würde	   sich	   damit	   der	  

salutogenetischen	  Agenda	  stellen,	   seine	  Kunst	  wäre	   im	  Sinne	  des	  Wachrufens	  und	  der	  

Wiederherstellung	   gesunder	   christlicher	   Instinkte	   zu	   sehen,	   wofür	   einige	   der	  

christlichen	   Feste	  wie	   auch	   die	   Vita	   und	   das	   Agieren	   des	   Gottessohnes	   durchaus	   eine	  

geeignete	   Grundlage	   bieten	   können.	   Die	   Pfingstkirchen	   mit	   ihren	   heiter-‐ekstatischen	  

Feiern1327	  oder	  auch	  die	  lebensfrohen	  christlichen	  Feste	  in	  Afrika	  unter	  freiem	  Himmel	  

mögen	   bereits	   Festordner	   am	   Werk	   haben,	   die	   immerhin	   versucht	   sind,	   hier	   einen	  

Anfang	  zu	  machen,	  wenngleich	  ihr	  Spielraum	  sehr	  begrenzt	  ist.	  Ein	  wirklich	  auf	  neue	  Art	  	  

Wiederherstellung	  bringender	  Künstler	  bedürfte	  vorab	  eines	  dionysischen	  Einfalls,	  wie	  

denn	   die	   lebensfeindlichen,	   dekadenten	   Muster,	   an	   denen	   der	   Machtapparat	   der	  

Amtskirche	   festhält,	   zu	   unterminieren	   seien	   oder	   sich	   selbst	   ad	   absurdum	   führten.	  

Dennoch:	  Was	   für	   ein	  Gedankenexperiment	  Nietzsches!	  Welche	  Herausforderung,	  dies	  

aus	   der	   Künstlerperspektive	   –	   mit	   dem	   Fokus	   auf	   das	   Fest	   -‐	   durchzudenken!	   Ist	   es	  

demnach	   vielleicht	   auch	   gar	   nicht	   ein	  Gott,	   der	   uns	   vor	   dem	  kybernetischen	  Overtake	  

retten	   kann,	   sondern:	   ein	   Künstler,	   der	   sich	   wieder	   auf	   große	   Feste	   für	   das	   (Natur-‐)	  

Wesen	  Mensch	   versteht?	   Vielleicht	   hat	   er	   sogar	   einen	   Gott	   gesunder	   Instinkte	  mit	   im	  

Talon?	  Kann	  die	  Kunst	  zu	  einem	  gesunden	  Dasein	  verführen?	  -‐	  Wollen	  unsere	  Künstler	  

das?	  

	  

Immerhin,	  wie	  ausführlich	   in	  der	  Auseinanderlegung	  der	  beiden	  Formen	  der	  Instinkte,	  

besonders	   aber	   der	   bildreichen	   Dichotomie	   zwischen	   letzter	  Mensch	   und	  Übermensch	  

gezeigt,	   ist	   für	   Nietzsche	   bei	   der	   Entwicklung	   großer	   Gesellschaften	   der	   Blick	   auf	  

dasselbe	   zu	   richten	   wie	   bei	   jener	   für	   die	   Einzeln:	   Nehmen	   ihre	   krankmachenden	  

Instinkte	  überhand,	  um	  ihren	  Typus	  	  zu	  bestimmen	  oder	  ihre	  gesunden?	  In	  einem	  Brief	  

an	  Richard	  Wagner	  werden	  die	  Implikationen	  von	  Kranksein	  und	  Gesundsein	  deutlich:	  

„es	   ist	   das	   Kranksein,	   und	   der	   in	   der	   Krankheit	   lauernde	   Egoismus,	   wodurch	   sie	  

gezwungen	  werden,	  immer	  an	  sich	  zu	  denken:	  während	  der	  Genius,	   in	  der	  Fülle	  seiner	  

Gesundheit	   immer	  nur	  an	  die	  andern	  denkt,	  unwillkürlich	  segnend	  und	  heilend,	  wo	  er	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1327 	  Die	   Kulturanthropologin	   Felicitas	   Goodman	   hat	   auch	   die	   ekstatischen	   Phänomene	   der	  
Pfingstgemeinden	  untersucht.	  
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nur	  seine	  Hand	  hinlegt.	   Jeder	  kranke	  Mensch	   ist	  ein	  Schuft,	   las	   ich	  neulich;	  und	  woran	  

sind	   die	   Menschen	   nicht	   alles	   krank!“1328	  Daran	   lässt	   sich	   viel	   über	   den	   Zustand	   der	  

westlichen	  Welt	   ablesen,	  die	  nur	  mehr	   ihrer	   selbst	  und	  nicht	  mehr	  dem	  Wohlergehen	  

der	   in	   fernen	   Ländern	   in	   Fabriken,	   Plantagen	   und	   Bergwerken	   Schuftenden	   gedenkt,	  

auch	   nicht	   mehr	   der	   nächsten	   Generation,	   ihrer	   Kinder.	   Ist	   sie	   ein	   Schuft	   geworden?	  

Immerhin	   hat	   die	   großzügige	   und	   verantwortungsbereite	   Seele	   indigener	  

Gemeinschaften	  noch	  sieben	  Generationen	  im	  Blick.1329	  Wenn	  der	  moderne	  Mensch	  sich	  

seiner	   ethologischen	   Forschung	   besänne,	   die	   herausstellt,	   dass	   Großzügigkeit	   –	   die	  

immer	   schon	  ein	  Mitdenken	  des	  Mit-‐Wesens	  wie	   auch	  des	  heraufkommenden	  Wesens	  

bedingt	   –	   ein	   äußerst	   effektiver	   Attraktivitätsfaktor	   ist,1330	  so	   würde	   er	   merken,	   dass	  

generöses	   Handeln	   seiner	   Schönheit	   und	   dem	   Schöner-‐werden	   der	   Spezies	   insgesamt	  

diente.	  Will	  er	  der	  hässlichste	  Mensch,	  und	  auch	  der	   letzte	  Mensch	  sein?	  Verlangt	  er	   für	  

seine	   Feste	   gar	   noch	   Eintritt	   oder	   wenigstens	   werbewirksame	   Gegengeschäfte	   und	  

werbetechnische	  Umwegrentabilität?	  Führt	  eine	  solches	  Werben	   sich	  nicht	  eben	  damit	  

ad	  absurdum?	  	  

	  

Dem	  Genius	  hingegen	  ist	  das	  Dasein	  selbst	  ein	  Fest,	  seine	  Fülle	  strömt	  über,	  er	  hat	  die	  

Kapazität,	  andere	  an	  seinem	  ihm	  zufallenden	  Reichtum	  teilhaben	  zu	  lassen,	  ihn	  zeichnet	  

die	  Geste	  der	  Dankbarkeit	  gegenüber	  sich	  selbst	  und	  den	  Abnehmenden	  aus.	  Er	  versteht	  

es	  wirklich:	  ein	  Fest	  zu	  feiern	  -‐	  ihm	  ist	  die	  Feier	  eine	  Feier.	  Insofern	  bedarf	  es	  auch	  dieser	  

stolzen	   wie	   heiteren	   wie	   generösen	   Haltung	   im	   Künstler.	   Denn:	   „Was	   liegt	   an	   aller	  

unsrer	   Kunst	   der	   Kunstwerke,	   wenn	   jene	   höhere	   Kunst,	   die	   Kunst	   der	   Feste,	   uns	  

abhanden	   kommt!	   Ehemals	   waren	   alle	   Kunstwerke	   an	   der	   grossen	   Feststrasse	   der	  

Menschheit	   aufgestellt,	   als	   Erinnerungszeichen	   und	   Denkmäler	   hoher	   und	   seliger	  

Momente.	  Jetzt	  will	  man	  mit	  den	  Kunstwerken	  die	  armen	  Erschöpften	  und	  Kranken	  von	  

der	   grossen	   Leidensstraße	   der	   Menschheit	   bei	   Seite	   locken,	   für	   ein	   lüsternes	  

Augenblickchen;	   man	   bietet	   ihnen	   einen	   kleinen	   Rausch	   und	   Wahnsinn	   an.“1331	  Es	  

bedarf	  also	  des	  dionysischen	  Künstlers,	  der	  wieder	  zur	  Immersion	  in	  die	  Welt	  bereit	  ist,	  

der	   ihren	   Reichtum	   in	   die	   sinnliche	  Wahrnehmbarkeit	   zu	   transferieren	   versteht.	   Sind	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1328	  KSB	  5,	  p.	  56,	  57	  
1329	  vgl.	  die	  Dokumentation	  „For	  the	  Next	  7	  Generations.	  13	  Indigenious	  Grandmothers	  Weaving	  a	  World	  
That	  Works“.	  	  USA	  2009,	  	  Regie:	  Carole	  Hart,	  Bruce	  Hart	  
1330	  vgl.	  hierzu	  das	  Buch	  von:	  Nørretranders,	  Tor	   (2006):	  Über	  die	  Entstehung	  von	  Sex	  durch	  generöses	  
Verhalten.	  Warum	  wir	  Schönes	  lieben	  und	  Gutes	  tun	  
1331	  KSA	  3,	  FW,	  p.	  446	  
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unsere	   Künstler	   zu	   objektiv,	   zu	   egozentriert,	   zu	   hybrid	   geworden,	   um	   das	   dionysisch	  

Gemeinsame	   und	   Stärkende	   in	   den	   schönen	   Schein	   apollinischer	   Symbole	   zu	  

übersetzen?	  Um	  Feste	  aus	  dem	  apollinischen	  und	  dem	  dionysischen	  Kunsttrieb	  heraus	  

zu	  inszenieren?	  Vertrauen	  sie	  immer	  weniger	  ihren	  artistischen	  Instinkten?	  Ist	  ihnen	  die	  

Welt	  fortgerissen	  von	  der	  kosmischen	  Einbindung?	  Nietzsche	  selbst	  notierte	  sich	  „Feste	  

anordnen“	   für	   seinen	   Zarathustra,	   darunter	   „Fest	   der	   kosmischen	   Bezeichnungen“,	  

„Erdefest“,	  „Freundschaftsfest“	  und	  „gr<oßer>	  Mittag“.1332	  Er	  stellt	  die	  Bedeutung	  eines	  

Subjekts	   für	  das	  Fest	  heraus:	   „ L o b 	  und	   	  D a n k b a r k e i t 	  bei	  Ernte,	  gutem	  Wetter,	  

Sieg,	  Hochzeit,	  Frieden	  –	  die	  Feste	  brauchen	  alle	  ein	  	  S u b j e k t ,	  	  gegen	  welches	  hin	  sich	  

das	   Gefühl	   entladet.	   Man	   will,	   daß	   Alles,	   was	   einem	   Gutes	   geschieht,	   einem	  	  

a n g e t h a n 	   ist,	   man	   will	   den	   Thäter.“ 1333 	  Man	   will	   den	   Ansprechpartner,	   eine	  

Resonanz	  aus	  der	   Sphäre	  größerer	  Zusammenhänge,	   aus	  der	   Sphäre	  von	  Hoch-‐Zeiten,	  

an	   die	  man	   gern	   anknüpft;	   man	  will	   jemand,	  mit	   dem	   sich	   trefflich	   feiern	   lässt	   –	   um	  

seinetwillen	  und	  zur	  Festfreude	  des	  Menschen.	  Das	  umfasst	  auch	  noch	  die	  Subjekte	  des	  

Mysterienwissens:	   „So	  weit	   soll	   es	  kommen,	  daß	  die	  obersten	  Feste	  des	  Menschen	  die	  

Zeugung	  und	  der	  Tod	  sind!“1334	  Feste	  heben	  die	  Existenz	  –	  selbst	  im	  Kleinsten,	  wenn	  der	  

in	   einem	   Hotel	   in	   Genf	   von	   heftigen	   Schmerzen	   geplagte	   Nietzsche	   froh	   dem	  

entgegensieht,	   von	   einer	   Freundin	   französische	   Literatur	   geschickt	   zu	   bekommen:	  

„Einiges	  Übersetzte,	  hierher	  gesandt,	  würde	  mir	  ein	  Fest	  sein.	  Ich	  	  b e d a r f 	   der	  Freude	  

und	  der	  Feste,	  es	  ist	  schwer	  so	  zu	  leben.“1335	  Wenn	  Festen	  ein	  stärkendes,	  gesundendes	  

Momentum	  innewohnt,	  so	  macht	  es	  Sinn,	  sich	  solche	  zu	  schaffen.	  Auf	  diese	  Weise	  kann	  

auch	   der	   Freund	   zum	   Fest	   werden	   –	   Zarathustra,	   der	   die	   gegenwärtigen	   Feste	   als	  

Schauspielereien	  enttarnt,	  rät	  nicht	  zum	  Nächsten	  sondern	  zum	  Freund:	  „Der	  Freund	  sei	  

euch	   das	   Fest	   der	   Erde	   und	   ein	   Vorgefühl	   des	   Übermenschen.“1336	  Ein	   Freund	   wie	  

Zarathustra	   macht	   das	   Leben	   reicher.	   Der	   genesende	   hässlichste	   Mensch,	   der	   bei	  

Zarathustra	  zu	  Gast	  ist,	  formuliert	  es	  so:	  „Ein	  Tag,	  Ein	  Fest	  mit	  Zarathustra	  lehrte	  mich	  

die	   Erde	   lieben.“1337	  Zarathustra	   als	   Zeremonienmeister	   und	   Gastgeber	   fordert	   auf:	  

„Erhebt	  eure	  Herzen,	  meine	  Brüder,	  hoch!	  höher!	  Und	  vergesst	  mir	  auch	  die	  Beine	  nicht!	  

Erhebt	   auch	   eure	   Beine,	   ihr	   guten	   Tänzer,	   und	   besser	   noch:	   ihr	   steht	   auch	   auf	   dem	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1332	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  482	  	  
1333	  KSA	  12,	  NF,	  p.	  376	  
1334	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  202	  
1335	  KSB	  5,	  p.	  401	  
1336	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  78	  
1337	  ebd.,	  p.	  396	  
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Kopf!“1338	  Damit	  verführt	  er	  selbst	  noch	  den	  alten	  Papst,	  der	  unter	  seinen	  Gästen	  weilt,	  

zu	  kühner	  und	  durchblutungsfördernder	  Akrobatik.	  Zarathustras	  Fest	   ist	  die	  Feier	  der	  

Leichtigkeit,	  der	  Heiterkeit,	  der	  Genesung.	  Es	  ist	  davon	  auszugehen,	  dass	  der	  Gastgeber	  

dabei	   auch	   dionysische	   Klänge	   in	   die	   Ohren	   und	   Körper	   seiner	   Gäste,	   der	   höheren	  

Menschen,	  zu	  legen	  wusste.	  Denn:	  „Wenn	  die	  Musik	  mit	  einer	  heiteren	  Göttlichkeit	  und	  

Gewißheit	  daherkommt,	   feiern	  auch	  unsere	  Muskeln	  ein	  Fest:	   -‐	  wir	  werden	  stärker,	  es	  

ist	   erlaubt,	   dies	  Wachsthum	  von	  Kraft	   sogar	   zu	  messen.“1339	  In	   jedem	  Falle	   feiern	  hier	  

die	  gesunden	  Instinkte	  insgesamt	  ihre	  Saturnalien.	  So	  spricht	  –	  oder	  singt	  –	  Zarathustra	  

den	   segnenden	   Hymnus	   der	   Festfreude	   seines	   Daseins:	   „Diese	   Krone	   des	   Lachenden,	  

diese	  Rosenkranz-‐Krone:	   ich	  selber	  setzte	  mir	  diese	  Krone	  auf,	   ich	  selber	  sprach	  heilig	  

mein	   Gelächter.	   Keinen	   Anderen	   fand	   ich	   heute	   stark	   genug	   dazu.	   Zarathustra	   der	  

Tänzer,	   Zarathustra	   der	   Leichte,	   der	   mit	   den	   Flügeln	   winkt,	   ein	   Flugbereiter,	   allen	  

Vögeln	  zuwinkend,	  bereit	  und	  fertig,	  ein	  Selig-‐Leichtfertiger“.1340	  Wer	  so	  spricht,	  steckt	  

an	  mit	  seiner	  Leichtigkeit	  und	  ruft	  die	  Beflügelung	  herauf.	  Wer	  so	  spricht,	  bereitet	  die	  

Immersion	   in	   seine	   Sphäre	   vor.	   Wer	   so	   spricht,	   dem	   sind	   Feste	   erst	   Feste	   durch	   die	  

Schönheit	  der	  Emotion.	  Hier	  feiert	  der	  gesunde	  Instinkt.	  Die	  Feier	  ist	  erfüllend.	  Die	  Feier	  

vollendet.	  

	  

	  

Sei	  also	  ein	  Heiliger	  –	  oder	  kein	  Heiliger?	  	  –	  	  Der	  Instinkt	  entscheidet.	  
	  

	  

	  

	  
	  

*	  	  	  *	  	  	  *	  	  	  *	  	  	  *	  	  	  *	  	  	  *	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1338	  ebd.,	  p.	  366	  
1339	  KSA	  13,	  NF,	  p.	  471	  
1340	  KSA	  4,	  ZAR,	  p.	  366	  
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S c h l u s s b e t r a c h t u n g : 	   	   N i e t z s c h e 	   r e v e a l e d . 	   	  

ICH	  BIN	  DIE	  UMSTÜRZLERISCHE	  LIEBE	  
	  

Blixa	  Bargeld,	  EINSTÜRZENDE	  NEUBAUTEN	  
	  
	  
	  
	  

Welche	  Erkenntnisse	  legt	  die	  Immersion	  in	  Nietzsches	  umfänglichsten	  Denkraum	  frei?	  

	  

1.	  Nietzsche	  hält,	  was	  Emerson	  verspricht.1341	  Er	   ist	  der	  Denker,	  der	  das	  ganze	  System	  

menschlicher	  Bestrebungen	  einer	  Umwälzung	  unterwirft:	  Er	  deckt	  auf,	  wie	  bislang	  durch	  

Machtkalküle	   die	   Bestrebungen	   des	   Menschen	   auf	   décadence-‐Werte	   gerichtet	   worden	  

sind,	  und	  lässt	  wissen,	  was	  hier	  eigentlich	  manipuliert	  und	  korrumpiert	  worden	  ist,	  um	  

ein	   steuerbares	   Herdenverhalten	   zu	   bewirken	   und	   heranzuzüchten:	   Der	   Instinkt.	  

Nietzsche	  ist	  aber	  auch	  der	  Denker,	  der	  eine	  Philosophie	  gebiert,	  aus	  der	  ein	  neuer	  Grad	  

von	   Kultur	   hervorgehen	   kann:	   Mit	   ihr	   tritt	   er	   an,	   die	   Ära	   der	   willkürlich	   von	  

Machtinstanzen	   angesetzten	   lebensfeindlichen	   Werte	   zu	   beenden	   und	   stellt	   die	  

erkenntnistechnischen	   wie	   die	   lebenspraktischen,	   auch	   die	   zum	   Stolz	   des	   Menschen	  

sprechenden	   Mittel	   dafür	   bereit;	   er	   weist	   einen	   Weg,	   wie	   der	   Mensch	   den	   Geist	   der	  

Schwere,	   der	   ihm	   per	   Fremdprogrammen	   aufgebürdet	   ist,	   überwinden	   kann;	   er	   zeigt,	  

wie	   sich	   die	   ästhetischen	   Zustände	   wieder	   für	   den	   Menschen	   erreichen	   lassen	   und	  

wessen	  es	  bedarf,	  um	  vollkommen	  zu	  handeln	  –	  um	  damit	  vollkommenere	  Ursachen	  für	  

Künftiges	   zu	   setzen:	   Gesunder	   Instinkte.	   Darauf,	   auf	   deren	   Wiedergewinn,	   zielt	  

Nietzsches	  Mission	  ab.	  Denn	  nur	  aus	  Instinkt	  handelt	  man	  vollkommen	  und	  ästhetisch,	  

auf	   der	   Höhe	   dessen,	  was	  man	   ist.	   Insofern	   ist	   Nietzsche	   der	   prometheische	   Bringer	  

eines	   salutogenetischen	  Programms	   für	   den	  Menschen	   –	   und	  damit	   der	  Kulturbringer	  

von	  Eigenständigkeit	  und	  Freiheit;	  auch	  eines	  welthistorischen	  Umbruchs,	  vorausgesetzt,	  

sein	   philosophisches	   Grundprinzip	   wird	   in	   seiner	   Tragweite	   erkannt	   und	  

lebenspraktisch	  angewandt.	  Es	  liegt	  am	  Menschen,	  sich	  neue	  und	  höhere	  Standards	  für	  

seinen	  Instinkt	  setzen	  und	  damit	  über	  sich	  hinauswachsen.	  

	  

2.	  Die	  Darlegung	  des	   Instinkts	  als	  Nietzsches	  Fundamentalkategorie	  und	  Grundprinzip	  

sowie	   die	   theoretische	   Auseinanderlegung	   des	   Instinktbegriffs	   in	   seine	   beiden	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1341	  siehe	  Prolog	  
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Erscheinungsformen	  als	  gesunder,	  natürlicher	  und	  als	  korrumpierter,	  dekadenter	  Instinkt	  

mit	  den	  jeweiligen	  Bezugnahmen	  in	  Nietzsches	  Philosophie	  wurde	  geleistet,	  um	  diesen	  

Zugang	  zu	  seinem	  Werk	  überhaupt	  erst	  zu	  öffnen	  und	  damit	  fortan	  einen	  –	  leichteren!	  -‐	  

zu	  gewähren.	  Denn	  Nietzsche	  redet	  meist	  schlicht	  von	  „Instinkt“	  –	  die	  Einordnung	  dem	  

Ingenium	   und	   den	   feineren	   Instinkten	   des	   Lesers	   überlassend;	   dies	   führte	   bei	   rein	  

wissenschaftlicher	   Lesart	   bislang	   zu	   Verunsicherungen,	   mit	   der	   angewandten	  

immersiven	  Methode	  ist	  es	  gelungen,	  hier	  Klarheit	  zu	  schaffen.	  

	  

3.	   Der	   Einblick	   in	   Nietzsches	   Kindheit	   und	   Jugend	   zeigt,	   wie	   bereits	   ein	   fertiger	  

Philosoph	  Schulpforta	  verlässt:	  Sein	  Leben,	  seine	  Schriften,	  sein	  Sich-‐schaffen	  sind	  bloß	  

die	  Konsequenz.	  Obzwar	   in	  die	  Gestade	  der	  alten	  Werte-‐Ordnung	  hineingeboren,	   leitet	  

ihn	   seit	   Kindesbeinen	   an	   sein	   gesunder	   Instinkt:	   ihn	   lässt	   er	   weder	   durch	   Bildung,	  

Mitmenschen	  oder	  Kirche	  korrumpieren.	  Er	  gewinnt	  sich	  seine	  eigenen	  Gedanken,	  seine	  

Gestaltungskraft	   und	   seine	   Quellen	   der	   Inspiration,	   die	   ihm	   zeitlebens	   als	   shortcut	  zu	  

seinem	  Wissen	  dienen.	  Seine	  frühen	  Erlebnisse	  finden	  Spiegel	  und	  farbliche	  Anklänge	  in	  

der	  lebendigen	  Bildwelt	  seines	  philosophischen	  Werks.	  

	  

4.	   In	  Ecce	  Homo	   wird	   deutlich,	   wie	   sehr	   Nietzsche	   der	   Genesung	   und	   Ausbildung	   der	  

Instinkte	  auf	  allen	  Ebenen	  Priorität	  verleiht	  –	  um	  zu	  werden,	  was	  man	  ist.	  Welche	  force	  

majeur	   seine	   Salutogenese-‐Agenda	   für	   die	   Instinkte	   freisetzt,	   spitzt	   sein	   Arkanum	  

Dionysos	  gegen	  den	  Gekreuzigten	  zu:	  Es	  enthüllt	  sich	  als:	  Instinkt	  gegen	  Moral.	  Nietzsche	  

wählt	  sich	  die	  mächtigste	  Gegnerin	  aus	  und	  schickt	  ihren	  mächtigsten	  Antagonisten	  ins	  

Rennen:	  Nur	  mit	  einem	  gesunden	  Gesamt-‐Instinkt	  gelingt	  es	  die	  Moral	  zu	  hinterfragen	  

und	   zu	   überwinden,	   nur	   gesunde	   Instinkte	   vermögen	   Fremdprogramme	   aufzuspüren	  

und	  ihnen	  die	  Kraft	  zu	  entziehen.	  Damit	  ist	  dem	  Denken	  und	  Handeln	  des	  Menschen	  ein	  

neuer	  Anfang	  gesetzt:	  Es	   ist	  seine	  Entscheidung,	  ob	  er	  subversiv	  genug	   ist	   sein	  eigener	  

Wertansetzer	  zu	  werden	  oder	  ob	  er	  für	  sich	  die	  bequemere	  Variante	  wählt,	  indem	  er	  die	  

für	  die	  Masse	  generierten	  Werte	  -‐	  und	  Wertsubstitute	  -‐	  übernimmt.	  

	  

5.	   Alle	  Machtapparate,	   die	  Macht	   über	   große	  Massen	  wollen,	   legen	   es	   darauf	   an,	   dass	  

ihnen	   die	   Menschen	   ihre	   gesunden	   Instinkte	   zum	   Opfer	   bringen	   –	   auch	   und	   ganz	  

besonders	  im	  beginnenden	  3.	  Jahrtausend:	  weshalb	  es	  die	  Immunsysteme	  und	  Firewalls	  

gegen	  die	  Angriffe	  auf	  den	  Instinkt	  auszubilden	  gilt,	  wie	  mit	  Mausfelds	  Analyse	  gezeigt.	  
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6.	   Trans-‐	   und	   Posthumanismus	   stehen	   nicht	   im	   Geschick	   des	   Übermenschen	   sondern	  

des	   letzten	   Menschen.	   Es	   ist	   der	   instinktverlorene	   letzte	   Mensch,	   der	   	   Convenience,	  

Komfort	  und	  Konsum	  für	  erstrebenswert	  hält	  und	  sein	  Bestes,	  sein	  Lebensförderlichstes	  

an	   die	   Maschine	   auslagert,	   wohin	   ihn	   das	   kapitalistische	   Machtkalkül1342	  dirigiert.	   Er	  

läuft	  auf	  das	  Finale	  zu:	  „Der	  Mensch	  ist	  tot.“	  Die	  Wahl	  Übermensch	  hingegen	  stärkt	  den	  

natürlichen	   Instinkt	  des	  Menschen,	  macht	   ihn	   freier	  und	  stolzer.	  Der	  Übermensch	  will	  

einst	  sagen:	  „Die	  décadence	  ist	  tot.“	  	  

	  

7.	   Wie	   die	   Krankheit	   im	   persönlichen	   Leben	   als	   Stimulanz	   zu	   einer	   umfassenderen	  

Gesundheit	  gereichen	  kann,	  so	  liegt	  auch	  fatumsmäßig	  auch	  im	  Nihilismus	  das	  Potential,	  

durch	  die	  aktive	  Begegnung	  mit	  ihm	  die	  Regeneration	  der	  eigenen	  Kräfte	  zu	  bewirken,	  

ihn	  zu	  überwinden	  und	  sich	  insgesamt	  vitalere	  Instinkte	  (zurück)	  zu	  gewinnen.	  

	  

8.	  Das	  Göttliche	  im	  Menschen	  ist	  sein	  Instinkt.	  Er	  leitet	  an,	  deutet	  an,	  redet.	  Ihn	  wieder	  

zu	  erwecken	  ist	  das	  Vorhaben	  des	  Dionysos,	  des	  Zarathustra,	  der	  Ariadne,	  des	  Schattens,	  

Nietzsches.	   Zarathustra,	   den	  Gottlosen	   zeichnet	   sein	   Instinkt	   für	  mystische	  Gewahrnis	  

aus:	  Ihm	  redet	  die	  gesamte	  Natur,	  ihm	  offenbaren	  sich	  Wahrheiten	  in	  Gleichnis-‐Sprache.	  	  

Seine	   numinose	   Autorität	   speist	   sich	   aus	   seinem	   gesunden	   Instinkt.	   Das	   Göttliche	   als	  

Instinkt	  ist	  eine	  physische	  Kapazität	  des	  Menschen.	  

	  

9.	   So	   wie	   Zarathustra	   wesentlich	   der	   Prophet	   der	   gesunden	   Instinkte	   ist,	   so	   ist	   das	  

Arkanum	   des	   Übermenschen	   nichts	   anderes	   als	   die	   Antizipation	   völlig	   gesunder	  

Instinkte,	  des	  Wegs	  des	  Stärker-‐	  und	  Schönerwerdens,	  des	  Resilienteren,	  des	  Alerteren;	  

inklusive	   der	  Wiedergewinnung	   jenes	   Instinkts,	   der	   Ausnahmemenschen	   auszeichnet:	  

des	  mystischen	   Instinkts,	   auf	   den	  die	  Vorsokratiker	  noch	   zugriffen.	   Im	  Anvisieren	  des	  

Übermenschen	  gewinnt	  der	  Mensch	  seinen	  Stolz	  zurück,	  er	  ist,	  was	  er	  sein	  kann.	  

	  

10.	   Der	   Stolz	   und	   die	   Sehnsucht	   eines	   Menschen	   dürfen	   sich	   nicht	   an	   die	   jeweils	  

vorherrschende	  Moral	  binden	  –	   auch	  nicht	   an	   jene	  des	  Kapitalismus	   -‐	  weil	   sie	  mit	   ihr	  

dekadente	   Formen	   annehmen.	   Ihre	   lebensförderliche	  Kraft	   entfaltet	   sich	   als	  Ausdruck	  

der	  gesunden	  Instinkte.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1342	  -‐	  der	  Silicon	  Valley	  Investoren	  wie	  weltweiter	  privater	  und	  militärischer	  Investoren.	  	  
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11.	  Das	  amor	  fati	  als	  Instinkt	  zur	  Weltkorrektur	  bedeutet:	  Ja	  zum	  Content	  des	  Fatums	  zu	  

sagen	  und	  den	  Kontext,	  unsere	  Beziehung	  zu	   ihm,	   in	   jene	  Perspektive	  zu	  heben,	  unter	  

der	  das	  Stärker-‐	  und	  Schönerwerden	  möglich	  ist;	  die	  Welt	  daraufhin	  anzusehen,	  was	  sie	  

an	   Lebenswertem	   und	   Lebenssteigerndem	   bietet.	   Eine	   solche	   Stellung	   zum	   Schicksal	  

gewährt	   Kontingenz-‐	   und	   décadence-‐Prophylaxe.	   Liebe	   und	   Güte	   stellen	   adäquate	  

Instinkte	  zur	  Weltkorrektur	  dar.	  

	  

12.	  Das	  domestizierte	  und	  instinktkorrumpierte	  Tier	  im	  Menschen,	  das	  Kamel,	  muss	  sich	  

erst	   wieder	   die	   instinktive	   wilde	   Weisheit	   der	   Löwin	   wie	   des	   Löwen	   gewinnen,	   um	  

endlich	   zum	  Kind	   zu	  werden,	  das	   vollkommen	  –	   instinktsicher	   -‐	   im	  Augenblick	   agiert.	  

Das	  Seil,	  das	  der	  Mensch	  je	  sein	  kann,	  führt	  direkt	  vom	  Tier	  zum	  Übermenschen.	  	  

	  

13.	  Der	   Instinkt	  muss	  wieder	   ins	   Zentrum	  der	  Philosophie	   rücken.	  Es	   gilt	   sie	   von	  den	  

gehirngeschmiedeten	   Ketten,	   die	   seit	   dem	   Sokratismus	   mit	   seinem	   Typus	   des	  

theoretischen	   Menschen	   den	   Geist	   in	   Bande	   legten,	   zu	   befreien;	   mithin	   auch	   von	  

Bildungsphilistertum	   und	   Machinalisierung	   der	   Wissensproduktion.	   Gewinnt	   sich	   die	  

Philosophie	  diese	  Freiheit,	   und	  mit	   ihr	  den	  gesunden	   Instinkt	   zurück,	   hat	   sie	  den	  Mut	  

und	   die	   Kraft,	   sich	   gegen	   den	   –	   heute	   ökonomisch	   dominierten	   -‐	   Strom	   zu	   stellen,	   so	  

kann	  sie	  den	  Respekt	  als	  Königsdisziplin	   zurückzuerobern.	  Mehr	  noch:	   sie	  gewinnt	  an	  

Macht,	   aktiv	   und	   integer	   das	   Design	   des	   Künftigen	  mitzugestalten.	   Es	   ist	   ihr	   Auftrag:	  

„Wenn	   nicht	   der	   höchste	   M<ensch>	   Herr	   des	   Volkes	   ist,	   werden	   die	   Krämer	   Herr	  

sein.“1343	  	  

	  

14.	   Nietzsche	   ist	   gestern	   geboren	   und	   wirkt	   und	   inspiriert	   heute	   und	   morgen.	   Er	   ist	  

Träger	   des	   Schlüssels	   zu	   des	   Menschen	   Eigenständigkeit	   und	   Freiheit,	   seiner	   Anmut,	  

seiner	  Schönheit	  und	  seiner	  Macht.	  Der	  Schlüssel	  ist	  der	  Instinkt.	  

	  

	  

*	  	  	  *	  	  	  *	  	  	  *	  	  	  *	  	  	  *	  	  	  *	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1343	  KSA	  10,	  NF,	  p.	  560	  
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Worauf	   basiert	   Nietzsches	  Wissen	   darum,	   ein	   Ausnahmemensch	   zu	   sein,	  woher	   rührt	  

sein	  Stolz?	  Die	  Wirkmacht	  seines	  Denkens?	  Die	  Ästhetik	  seines	  Schaffens?	  	  

	  

Es	   ist	   sein	   Glanz	   als	   Mensch,	   der	   ihm	   die	   einzigartige	   Stellung	   in	   der	   gesamten	  

Philosophie	  zuweist:	  Er	   ist	  der,	  der	  als	  Schöpfer	  sein	  eigenes	  Kunstwerk,	  als	  Philosoph	  

und	  Denker	   sein	   eigener	  Handelnder	   und	   als	   Liebender	  nicht	   nur	   in	   seinem	  Schicksal	  

aufgehoben,	   sondern	   auch	   die	   Geliebte	   -‐	   sein	   Schicksal	   -‐	   ist.	   	   Es	   bedarf	   der	  

umfänglichsten	  Seele,	  um	  ein	  solches	  wissenschaftliches	  Gesamtkunstwerk	  zu	  schaffen	  

und:	  es	  zu	  sein.	  	  -‐	  	  Dazu	  der	  Vollkommenheit	  und	  Schönheit	  ihres	  Instinkts.	  

	  

	  

	  

Mission	  accomplished.	  

	  

	  

	  

	  

*	  	  	  *	  	  	  *	  	  	  *	  	  	  *	  	  	  *	  	  	  *	  
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und	  kulturphilosophisch	  gerüstet	  zu	  sein:	  Denn	  hier	  treffen	  wir	  auf	  einen	  Philosophen,	  Künstler	  
und	   Eingeweihten	   seines	   Gottes,	   der	   einlädt,	   die	   Bewegungen	   seiner	   hohen	   Kunst	   des	  
perspektivischen,	  artistischen	  wie	   inspirierten	  Denkens	  einzuüben.	  Dieses	  Trainings	  bedarf	  es,	  
um	  den	  Schlüssel	  resp.	  Code	  auffinden	  zu	  können,	  	  welcher	  die	  Tore	  –	  auch	  bislang	  verborgene	  
Tore	  -‐	  zu	  seiner	  Philosophie	  öffnet.	  -‐	  	  	  
Die	  Spurensuche	  beginnt	  in	  Nietzsches	  Kindheit	  und	  Jugend	  bei	  seinen	  besonderen	  Begabungen	  
und	  Erlebnissen;	   früh	  schon	  erlangt	  er	  das	  Wissen	  um	  sein	  Ausnahme-‐Sein	   	   -‐	   	  das	  sein	  Leben,	  
sein	  Werk,	  sein	  Fatum	  prägt.	  Mit	  der	  Untersuchung	  von	  Nietzsches	  Lebenserzählung	  Ecce	  Homo	  
kristallisiert	   sich	   bereits	   das	   wissenschaftlich	   kaum	   beachtete,	   jedoch	   zentrale	   Agens	   seiner	  
Philosophie	  heraus:	  Es	  lässt	  in	  seiner	  gesunden	  Ausprägung	  werden,	  "was	  man	  ist",	  es	  bewirkt	  
den	  Stolz	  des	  Ausnahmemenschen,	  es	  weist	  auf	  Nietzsches	  Arkanum	  des	  Übermenschen	  ebenso	  
hinaus	   wie	   auf	   das	   Arkanum	   des	   Dionysos,	   es	   treibt	   das	   Denken,	   das	   Schaffen	   und	   das	  
Menschsein	   an:	  Der	   Instinkt.	   Jeder	   Einzelne,	   jede	   Kultur,	   das	   ist	   Nietzsches	   Einsicht,	   lässt	   sich	  
aufgrund	  der	  vorherrschenden	  Instinkte	  ergründen.	  Sie	  bestimmen	  über	  Auf-‐	  und	  Niedergang.	  -‐	  
Damit	   legt	   sich	   der	   Blick	   frei	   auf	   die	   konstituierende	   Macht	   des	   Instinkts:	   Er	   bildet	   das	  
Grundprinzip	  und	  die	  Fundamentalkategorie	   in	  Nietzsches	  Philosophie.	  Mit	   ihm	  erst	   lässt	   sich	  
sein	  Denken	  in	  seiner	  lebendigen	  Dimension	  erschließen.	  -‐	  	  	  
Die	  beiden	  Erscheinungsformen	  des	  Instinkts	  werden	  theoretisch	  	  auseinander	  gelegt:	  in	  a)	  den	  
gesunden	  Instinkt,	  der	  zu	  lebenssteigerndem	  Handeln	  führt	  und	  in	  b)	  den	  (von	  Machtinstanzen)	  
korrumpierten	   Instinkt,	   der	   dekadente	   Muster	   und	   Abhängigkeiten	   zeitigt.	   Dieses	  
Instrumentarium	   ermöglicht	   auch,	   missbräuchliche	   Vereinnahmungen	   des	   Übermenschen	   zu	  
entlarven:	   wie	   zuletzt	   durch	   den	   Transhumanismus,	   der	   sich	   folglich	   im	   Geschick	   des	   letzten	  
Menschen	   zeigt;	   auch	   lassen	   sich	   damit	   die	   Soft-‐Power	  Manipulationen	   des	   21.	   Jahrhunderts	  
besser	  enttarnen.	  -‐	  
Will	   das	   Design	   der	   Zukunft	   in	   Richtung	   Salutogenese	   gelenkt	   werden	   –	   dies	   ist	   Nietzsches	  
Anspruch	  an	  die	  Philosophie	  und	  seine	  Mission	  -‐	  bedarf	  es	  der	  Reaktivierung	  gesunder	  Instinkte;	  
der	   Installation	  der	  Sehnsucht	  Übermensch,	  der	  deren	  Prinzip	  verkörpert.	  Dazu	   ist	   auch	   jener	  
„mystische“	   Spezial-‐Instinkt	   wiederzubeleben,	   den	   Nietzsche	   mit	   den	   Vorsokratikern	   teilt:	   Er	  
gewährt	  access	  zu	  heiligen	  Erlebnissen,	  zu	  Inspiration	  und	  überschauendem	  Wissen.	  Wir	  nähern	  
uns	   dem	   mit	   spannenden	   Hinweisen	   aus	   Biologie,	   Neuro-‐	   und	   Paläopsychologie,	  
Kulturanthropologie	  sowie	  von	  Musiker	  Trent	  Reznor.	  -‐	  	  
Nietzsches	  Ausnahme-‐Sein	  birgt	  nichts	  weniger	  als	  eine	  physische	  Kapazität:	  den	   Instinkt,	  der	  
den	  Short	  Cut	  zu	  Wissen,	  Kunst	  und	  ästhetischer	  Weltanschauung	  freilegt.	  -‐	  	  
Insgesamt	   wird	   hier	   eine	   Theorie	   des	   Instinkts	   bei	   Nietzsche	   dargereicht.	   –	   Sie	   entfaltet	   ihre	  
praktische	   Qualität	   in	   ihrer	   Fürsprache	   für	   das	   Leben	   und	   in	   der	   Schönheit,	   die	   es	   damit	   zu	  
gewinnen	  gilt.	  	  	  
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THE	  PRIDE	  OF	  THE	  EXTRAORDINARY	  MIND.	  

Nietzsche’s	  Instinct,	  His	  Longing,	  His	  Soul-‐Fuel	  

	  
“The	  Pride	  Of	  The	  Extraordinary	  Mind“	   leads	  us	   to	  an	  adventure	  of	  knowledge:	  Looking	  at	   the	  
conditions	  of	  Nietzsche’s	  pride,	  we	  find	  nothing	  less	  than	  the	  key	  to	  a	  radical	  new	  approach	  to	  
Nietzsche’s	  philosophy.	  -‐	  	  	  
Such	  a	  venture	  requires	  total	  immersion	  into	  Nietzsche’s	  sphere.	  Therefore,	  it	  is	  necessary	  to	  be	  
well	  equipped	  with	  the	  tools	  of	  aesthetics	  and	  cultural	  and	  existential	  philosophy.	  We	  encounter	  
a	   philosopher,	   an	   artist	   and	   an	   initiate	   of	   his	   God	   Dionysos,	   who	   invites	   us	   to	   practice	   the	  
motions	  of	  his	  own	  perspectival,	  artistic	  and	  inspired	  thinking.	  This	  training	  is	  needed	  to	  be	  able	  
to	  find	  the	  key	  or	  code	  that	  opens	  the	  gateways	  –	  even	  hidden	  gateways	  –	  to	  his	  philosophy.	  -‐	  	  
The	   search	   for	   clues	   starts	   in	   Nietzsche’s	   childhood	   and	   youth,	   where	   we	   learn	   of	   his	  
extraordinary	  talents	  and	  experiences.	  At	  an	  early	  age,	  he	  is	  aware	  of	  his	  exceptional	  being	  and	  
singularity	  that	  will	  shape	  his	  life,	  his	  work	  and	  his	  fate.	  An	  examination	  of	  Ecce	  Homo,	  the	  story	  
of	   his	   life,	   reveals	   the	   pivotal	   but	   scientifically	   neglected	   agent	   of	   his	  work:	   This	   agent,	   in	   its	  
healthy	  manifestation,	   lets	   one	  become	   “what	   one	   is”,	   it	   causes	   the	  pride	  of	   the	   extraordinary	  
mind;	  it	  leads	  to	  the	  Arcanum	  of	  the	  “Übermensch”	  (superhuman)	  as	  well	  as	  to	  the	  Arcanum	  of	  
Dionysos;	  it	  drives	  thinking,	  creativity	  and	  humanity:	  instinct.	  Each	  person,	  each	  culture	  can	  be	  
fathomed,	  according	  to	  Nietzsche’s	  insight,	  by	  its	  prevailing	  instincts.	  They	  determine	  rise	  or	  fall.	  
–	  This	  enables	  a	  clear	  view	  of	  the	  constitutive	  power	  of	  instinct:	  It	  constitutes	  the	  basic	  principle	  
and	   the	   fundamental	   category	   of	   Nietzsche’s	   philosophy.	   This	   concept	   of	   instinct	   unlocks	   the	  
lively	  dimension	  of	  Nietzsche’s	  thinking.	  -‐	  	  
The	  two	  manifestations	  of	  instinct	  are	  theoretically	  distinguished	  into	  a)	  the	  healthy	  instinct	  that	  
leads	  to	  life-‐improving	  actions	  and	  b)	  the	  corrupt	  instinct	  (corrupted	  by	  authorities)	  that	  leads	  
to	  patterns	  of	  decadence	  and	  subordination.	  This	  instrument	  allows	  improper	  usurpations	  of	  the	  
“Übermensch”	   to	   be	   uncovered.	   This	   was	   seen	   recently	   with	   transhumanism	   that	   can	   be	  
revealed	  as	  generating	  the	  “the	  last”	  man	  which	  is	  the	  opposite	  of	  what	  it	  claims.	  It	  also	  assists	  in	  
exposing	  the	  soft-‐power	  manipulations	  of	  the	  21st	  century.	  -‐	  	  	  
If	  the	  design	  of	  the	  future	  is	  to	  be	  driven	  towards	  salutogenesis	  –	  which	  is	  Nietzsche’s	  mission	  –	  
it	   is	   necessary	   to	   reactivate	   healthy	   instincts;	   to	   install	   the	   aspiration	   “Übermensch”	   who	  
embodies	   their	  principle.	   In	  addition,	   the	  special	   “mystical”	   instinct	   that	  Nietzsche	  shares	  with	  
the	  Pre-‐Socratics	   should	  be	   revived.	   It	   provides	   access	   to	  holy	   experiences,	   to	   inspiration	   and	  
perfect	   knowledge.	  We	   get	   closer	   to	   it	   through	   biology,	   neuro-‐	   and	   paleo-‐psychology,	   cultural	  
anthropology	  as	  well	  as	  with	  musician	  Trent	  Reznor.	  –	  
Nietzsche’s	   extraordinary	   being	   reveals	   nothing	   less	   than	   a	   physical	   capacity:	   instinct,	   which	  
provides	  a	  short	  cut	  to	  knowledge,	  the	  arts	  and	  an	  aesthetic	  view	  of	  the	  world.	  -‐	  	  
In	  summary,	  a	  Theory	  of	  Instinct	  within	  Nietzsche’s	  Work	  is	  shown.	  It	  enfolds	  its	  practical	  quality	  
in	  its	  advocacy	  for	  life	  and	  in	  the	  beauty	  that	  can	  be	  won.	  
	  

	  


