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Einleitung

Der Baum kann nur Früchte tragen,  
wenn er gute Wurzeln hat, die Wasser  
und Nährstoffe aus dem Boden holen.

Je länger ich mich mit dem Thema Körperwahrnehmung beschäftige, desto mehr 
merke ich, wie schwer es zu fassen ist. Was auf den ersten Blick so einfach aussieht, 
ist beim zweiten Hinschauen überhaupt nicht einfach, im Gegenteil. Allein schon die 
Fragen, „Was ist das Ich, welches da seinen Körper wahrnimmt?“ und „Was ist dieser Kör-
per, den ich da wahrnehme?“, werfen viele weitere Fragen auf.

Vielleicht ist das einer der Gründe, warum es über die Körperwahrnehmung so 
wenig Publikationen gibt. Wohl aber auch, weil es ein sehr subjektives Thema ist, 
denn niemand außer mir kann wissen, wie ich meinen Körper wahrnehme, und es 
beinhaltet Fragestellungen, welche in eine Vielzahl von wissenschaftlichen Fachbe-
reichen hineingreifen, wie Philosophie, Psychologie, Biologie, Physik, Neurowissen-
schaften oder Geschichte.

Zudem war es nicht die universitäre Wissenschaft, welche sich in der Vergangen-
heit mit der Körperwahrnehmung befasst hat. In Westeuropa und den USA waren es 
Pioniere der Körpertherapie, welche dieses Gebiet erforscht haben, wie Frederick 
Matthias Alexander, Moshe Feldenkrais, Ida Rolf, Marion Rosen, Ilse Middendorf, 
Elsa Gindler, Heinrich Jacoby, Gerda Alexander, Bonnie Bainbridge Cohen oder Mil-
ton Trager (Friedmann, 1989; Johnson, 2012). Sämtlich Menschen, die recht eigen-
ständig ihre Methoden und ihren Zugang zur Körperwahrnehmung entwickelt haben.

Und schließlich ist die Körperwahrnehmung auch ein Thema, das sich dagegen 
sträubt, in Sprache gefasst zu werden. Es ist uns nicht einfach so gegeben, darüber zu 
sprechen, wir müssen es uns erarbeiten, müssen eine Sprache dafür entwickeln. Und 
diese Sprache basiert auf Vorstellungen, die wir in einem bestimmten ökologischen, 
kulturellen und sozialen Umfeld entwickelt haben. Es hängt also von diesem Umfeld 
ab, ob und wie über den Körper gesprochen wird, persönlich, emotional, liebevoll 
oder eher allgemein, sachlich oder sogar abwertend.
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Wir leben heute in einer Kultur, welche das Geistige gegenüber dem Körperli-
chen klar höher bewertet, auch wenn in den letzten Jahrzehnten im gesellschaft-
lichen Bewusstsein eine Aufwertung des Körpers stattgefunden hat. Wirtschafts-
bereiche wie Mode, Kosmetik, Pharmazeutik, plastische Chirurgie, Fitness oder 
Wellness haben sich stark entwickelt und dem Körper einen anderen Stellenwert 
gegeben. Doch geht es dabei weniger um eine Anerkennung des Körpers als fühlen-
des, denkendes und sich bewegendes Subjekt, als vielmehr um den Körper als 
Objekt, das man gestalten, optimieren, verschönern, trainieren kann, als Objekt mit 
dem sich Geld verdienen lässt – um den Körper als Konsumbereich. Was vordergrün-
dig nach einer Aufwertung des Körpers aussieht, ist lediglich eine neue Form der 
Distanzierung. Das „Ich“ als Subjekt identifiziert sich nach wie vor mit seinem Den-
ken und Fühlen. Der Körper hingegen ist ein Objekt, etwas, das ich habe, mit dem 
ich etwas machen kann, und nicht etwas, das ich bin.

Mein Körper ist aber viel mehr. Er ist die Manifestation meines Lebens. Durch 
ihn lebe ich, fühle und denke ich, nehme ich wahr, handle ich, erinnere ich mich. In 
ihm ist meine Lebensgeschichte mit all ihren Episoden gespeichert.

Mein Körper richtet sich nur beschränkt nach meinen Vorstellungen und Wün-
schen. Er ist so, wie er ist – konkret, bedingt, beschränkt. Ein Faktum, mit dem wir 
uns ein Leben lang auseinandersetzen müssen. Wir können unseren Körper nicht 
auswählen, wie wir auch unsere Lebensgeschichte nicht wirklich auswählen kön-
nen, vieles passiert uns einfach. Das kränkt unser Ego, jenen Teil von uns, der 
glaubt, alles selbst bestimmen zu können und zu müssen. Doch Leben hat viel mit 
Hingabe zu tun, mit Geschehen lassen, mit Zulassen, mit dem Annehmen unserer 
konkreten Existenz.

Unser Körper entspricht in den wenigsten Fällen unseren Wunschvorstellungen 
und wir werden diese auch mit allen Anstrengungen und allem Geld der Welt nicht 
erreichen. Der Körper hat nicht die Form, die Proportionen, die er haben sollte. Er ist 
zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, hat zu wenig oder zu viel Muskeln, die falsche 
Haarfarbe, Haare am falschen Ort. Und ganz schlimm: Er altert, verliert die jugend-
liche Straffheit, Geschmeidigkeit, Kraft und Beweglichkeit … und er stirbt.

Nachdem uns die Philosophie der letzten 2500 Jahre die Aufteilung des Men-
schen in einen Körper und einen Geist klarzumachen versuchte, bescherte uns das 
reduktionistisch naturwissenschaftliche Denken in den letzten Jahrzehnten eine 
weitere Spielart dieses Themas: die Abtrennung des Gehirns vom Rest des Körpers. 
In aufwendigen Forschungsprojekten wird versucht, das menschliche Gehirn mit 
Computern nachzubilden. Dabei geht man nicht nur von der Annahme aus, dass 
ein Gehirn ohne den Körper funktioniert, sondern auch von der Annahme, dass 
alle Prozesse, welche ein menschliches Gehirn ausmachen, mit Computertechnik 
simuliert werden können. Ja, die Visionen gehen noch weiter. Könnte ein Gehirn 
tatsächlich mit Computern nachgebaut werden, dann wäre es möglich, ein indivi-
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duelles Gehirn und damit auch das Bewusstsein eines bestimmten Menschen (mit 
den entsprechenden finanziellen Möglichkeiten) von seinem sterblichen Körper 
unabhängig zu machen. Das Individuum würde, solange die Computer funktionie-
ren, unsterblich.

In diesem Buch soll die Wahrnehmung des Körpers im Zentrum stehen. Dabei 
beschränke ich mich auf die Betrachtung der europäischen Kultur, in der ich aufge-
wachsen bin und lebe. Ich bin mir bewusst, dass die Körperwahrnehmung in ande-
ren Kulturen eine andere Bedeutung hat. Gerade der asiatische Kulturraum befruch-
tet uns mit seiner anderen Art, mit dem Körper umzugehen. So boomt bei uns aktuell 
das aus Indien stammende Yoga. Auch verschiedene asiatische Kampfsportarten, 
aber auch sanftere Formen des Körpertrainings wie Tai-Chi oder Qigong sind sehr 
beliebt. Und auch die Zen-Meditation, also langes Stillsitzen und Schweigen, bringt 
den Westmenschen in eine intensive Verbindung zu seinem Körper. Diese Zugänge 
zum Körper fließen nur indirekt in dieses Buch ein. Ich praktiziere zwar selbst einige 
dieser Körperübungen und sie haben mein Körperverständnis mit verändert, groß 
thematisieren werde ich sie aber nicht.

Die Körperwahrnehmung beschäftigt mich seit Jahren. In meiner täglichen 
Arbeit als Alexander-Technik-Therapeut ist sie immer präsent. Sie ist die Basis die-
ser Arbeit. Über die Körperwahrnehmung hat das Bewusstsein der Klientinnen und 
Klienten Zugriff auf Informationen aus dem Körper. Weil er schmerzt, sich eng, ver-
spannt, gestresst, nervös oder unsicher anfühlt, kommen sie zu mir in die Praxis. 
Mithilfe der Körperwahrnehmung entdecken sie dann neue Möglichkeiten, mit 
ihrem Körper umzugehen, und können diese einüben. Gleichzeitig ist die Wahrneh-
mung meines eigenen Körpers mein primäres Arbeitsinstrument. Durch ihn nehme 
ich den Körper der Klientin oder des Klienten, wie auch die nonverbale Interaktion 
zwischen uns beiden, wahr. Und mit meinen Händen vermittle ich neue Körper- 
und Bewegungserfahrungen. Überlegungen zur Körperwahrnehmung gehören da -
her zwangsläufig zu meinem Job. Wie kommt sie zustande? Und wie setze ich sie 
methodisch richtig ein? Das sind Fragen, die mich täglich beschäftigen.

Die theoretischen Überlegungen des Methodengründers F. M. Alexander stam-
men aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und überzeugten mich bereits wäh-
rend meiner Ausbildung nicht sehr. Ich begriff, dass ich nach neuen, aktuellen und 
wissenschaftlich fundierten Grundlagen suchen musste. Also trat ich eine lange, 
sehr interessante Forschungsreise an. Doch es war eine Reise durch ein karges Ge -
biet, wenn nicht gar durch eine Wüstenregion, denn nahrhafte Pflanzen waren nur 
selten anzutreffen oder mussten mühsam gesucht werden. Umso erfreuter war ich, 
ab und zu auf eine Pflanze mit schönen, saftigen Früchten zu treffen.

Eine dieser Pflanzen war die konstruktivistische Betrachtung der Wahrnehmung. 
Mit ihr war es möglich, die Entstehung der Wahrnehmung zu analysieren, die einzel-
nen Elemente wie somatosensorische Informationen, emotionale Bewertung, Erin-
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nerungen und Vorstellungen zu benennen und ihrerseits wieder genauer unter die 
Lupe zu nehmen.

Eine weitere wichtige Pflanze war die auf Maurice Merleau-Pontys (1966) phä-
nomenologischer Philosophie basierende Leibtheorie von Hilarion Petzold (2004). 
Ich betrachte sie als einen gelungenen Versuch, die Trennung von Körper und Geist 
zu überwinden und dem Körper die Bedeutung und Wertschätzung zu geben, die 
ihm gebührt. Hier gleich anzufügen ist die Theorie von Gerald Hüther (2006) zum 
Körperselbst. Aus Beobachtungen der embryonalen Phase entwickelt, bietet auch 
sie ein Denkmodell, um das Körper-Geist-Problem zu lösen und das therapeutische 
Handeln theoretisch zu fundieren.

Ein weiterer Fund war Luc Ciompis Buch „Die emotionalen Grundlagen des 
Denkens“ (Ciompi, 2016). Seine Überlegungen basieren auf seiner langen Erfah-
rung als Psychiater. Emotionen entstehen für ihn aus dem Körper und aus den Emo-
tionen entsteht das Denken. Der Körper ist also der Ausgangspunkt unseres Fühlens 
und Denkens.

Und schließlich bin ich auf Alan Fogels Buch „Selbstwahrnehmung und Embodi-
ment in der Körperpsychotherapie“ (2013) gestoßen. Fogel ist Professor der Psycho-
logie und Praktiker der Rosen-Methode (Rosen, 2017), verbindet also die akademi-
sche Lehre mit konkreter therapeutischer Erfahrung. Er betrachtet den Körper als 
dynamisch lernendes System, eine Einheit aus Bewegung, Fühlen und Denken. Eine 
Sichtweise, die mit der Aufklärung und der damit verbundenen rein naturwissen-
schaftlichen Betrachtung des Körpers verloren ging.

Ich selbst bin nicht körperfreundlich aufgewachsen. In meinem vom Katholizis-
mus und von großem Arbeitswillen geprägten Elternhaus war wenig Platz für eine 
positive Körperkultur. Das Körperliche und erst recht das Sexuelle waren an den 
Rand geschobene Tabuzonen. Der Körper hatte Arbeit zu leisten. Für körperliches 
Wohlbefinden, Genuss und Lust war wenig Platz. Ich denke, meine Eltern waren mit 
dieser Einstellung in ihrer Generation wohl weniger die Ausnahme als vielmehr die 
Regel. Sie waren beide in einer von zwei Weltkriegen belasteten Zeit als Bauernkin-
der aufgewachsen. Das hieß arbeiten, um leben zu können. Die Kirche bot mit ihrer 
gelebten religiösen Praxis den Rahmen, um dieser Art von Leben Sinn zu geben. Mit 
ihrer Moralvorstellung sorgte sie aber auch für ein distanziertes bis ablehnendes Ver-
hältnis zur eigenen Körperlichkeit.

Als Kind der 1960er-Jahre wurde ich in ganz andere Lebensbedingungen hin-
eingeboren – in eine Zeit des Aufbruchs und des relativen Wohlstandes. Die Lebens-
vorstellungen meiner Eltern taugten daher nicht für mein eigenes Leben. Ich war 
sehr stark gefordert, meinen eigenen Weg und meine eigenen Vorstellungen für ein 
gutes, sinnvolles Leben zu finden.

Nachdem ich einen naturwissenschaftlich orientierten Beruf, Physiklaborant, 
erlernt hatte, studierte ich Theologie und Philosophie, um mein Verhältnis zur 
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Ideenwelt meiner Eltern zu klären. Doch schon während der Studienzeit zog mich 
das Theaterspielen magisch an. Die Lebendigkeit und die Intensität des Theaters 
faszinierten mich. Nachdem ich mich durch das Studium aus meinen geistigen Fes-
seln befreien konnte, rief auch mein Körper nach mehr Freiheit. Und so machte ich – 
nicht ohne innere Ängste vor dem, was da auf mich zukommt – eine Theater-, und 
weil es halt auch dazugehörte, eine Tanzausbildung.

Das war in den 1980er-Jahren in Zürich. Die Jugend ging damals auf die Straße, 
lehnte sich gegen die etablierten Strukturen der Bankenstadt auf. Es musste etwas 
Neues aufbrechen. Was das Neue sein sollte, war allerdings nicht so klar. Die 
Devise hieß ausprobieren. So wurde ich Teil einer selbstverwalteten Tanz- und 
Theaterschule. Und dann geschah auch noch der Reaktorunfall in Tschernobyl und 
Zürich rutschte in eine große Drogenkrise. Gewohnte Werte und Vorstellungen 
wurden in Frage gestellt. Alles war in Bewegung. Und so nannte sich der Jugend-
Aufstand in Zürich denn auch: „Bewegig“ (deutsch: „Bewegung“). Und obwohl 
sich das Establishment damals tüchtig gewehrt hatte, hat sich Zürich nach diesen 
Jahren bewegt. Die Jugend erhielt mehr Platz und mehr Geld. Die Stadt wurde bun-
ter und lebendiger.

Als meine Ausbildung abgeschlossen war, beteiligte ich mich an verschiedenen 
Theater- und Tanzprojekten, begann Tanzimprovisation zu unterrichten  – und 
bekam Probleme mit meinen Knien. Meine Bewegungstechnik hielt den Belastun-
gen nicht stand. Ich musste etwas tun, etwas verändern. Also begann ich eine Aus-
bildung in Alexander-Technik – und wurde Vater.

Es folgte die Familienzeit. Ich teilte die Kinderbetreuung und den Haushalt mit 
meiner Partnerin und arbeitete als Tanzpädagoge und Alexander-Technik-Thera-
peut. Und heute, nach über 30 Jahren beruflicher Beschäftigung mit dem menschli-
chen Körper und seinen Bewegungen schreibe ich dieses Buch.

Es ist mir ein Anliegen, den Wert und das Potenzial der Körperwahrnehmung 
in unserem heutigen Leben aufzuzeigen. Ich glaube, dass das Thema Körper-
wahrnehmung eine hohe Daseinsberechtigung – um nicht zu sagen eine Daseins-
dringlichkeit – hat, denn wir haben mit unserer Lebensweise die gelebte Verbin-
dung zu unserem Körper verloren. Ein wichtiger Grund für dieses Phänomen sind 
falsche Vorstellungen über das Zusammenwirken unseres Bewusstseins mit unse-
rem Körper. Wir haben vergessen, dass wir in unserem Körper leben und von ihm 
getragen werden.

Oder wie Alan Fogel (2013, S. 1) schreibt: „Ist unsere Aufmerksamkeit erst ein-
mal gefangen in Gedanken, Bewertungen, Anforderungen, Erwartungen und ande-
ren Stressfaktoren, bleibt keine Zeit mehr für uns selbst. (…) Wir riskieren unsere 
emotionale Gelassenheit, unsere körperliche Gesundheit, den Sinn für unser Wohl-
ergehen. Verkörperte Selbstwahrnehmung hingegen ist die Fähigkeit, uns selbst 
Aufmerksamkeit zu schenken. Unsere Empfindungen, Emotionen und Bewegun-
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gen (…), im unmittelbaren Augenblick, zu fühlen, ohne beeinflusst zu werden von 
beurteilenden Gedanken (…).“

Körperwahrnehmung ist kein Abbilden eines realen Körpers, sie ist ein komple-
xer Prozess, in dem unser Bewusstsein die Wahrnehmung unseres Körpers konstru-
iert. Um diesen Prozess mit seinen einzelnen Wirkfaktoren betrachten zu können, 
habe ich versucht, ihn aus philosophischer, biologischer, physikalischer, physiologi-
scher, psychologischer und historischer Sicht zu untersuchen und darzustellen. Es 
sprengt jedoch die Möglichkeiten dieses Buches, alle Aspekte der Körperwahrneh-
mung in der notwendigen Tiefe zu erforschen und differenziert darzustellen. Die 
einzelnen Kapitel geben aber einen Einblick in die angesprochenen Themen, sodass 
wir uns der einzelnen Wirkfaktoren bewusst werden und das Potenzial der Körper-
wahrnehmung gewinnbringend nutzen können.

Weil der Körper so eng mit dem Gehirn und allem, was dort geschieht, verbun-
den ist, bietet er uns einen Zugang zu allen Ebenen des Erlebens und Verhaltens, zu 
den Gefühlen, den unbewusst gesteuerten Verhaltensmustern und nicht zuletzt 
zu unseren Erinnerungen. Oder wie der Neurobiologe Gerald Hüther (2006, S. 97) 
schreibt: „Deshalb erfahren die meisten Menschen, sobald sie ihren Körper wieder-
zuentdecken beginnen, dass sie nun wieder Zugang zu sich selbst finden. Oft kommt 
es so zu Einsichten, die den ganzen Menschen ergreifen. Dabei entsteht oft auch das 
Gefühl, dieses feste, eigene Fundament wiedergefunden zu haben, nach dem die 
betreffende Person seit ihrer frühen Kindheit ein Leben lang gesucht hat. Wenn das 
‚Ich‘ die Verbindung mit seinem Körper wieder zurückgewinnt, spürt der betref-
fende Mensch nicht nur im übertragenen Sinn, sondern auf eine reale, verkörperte 
Weise, dass er ein Rückgrat hat, dass er sich aufrichten und sich aufrecht im Leben 
bewegen kann.“
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1 Philosophie

1.1 Warum Philosophie?

Warum ein Kapitel über Körperwahrnehmung und Philosophie? Was haben diese 
beiden Themen miteinander zu tun? Ganz einfach: Die Philosophiegeschichte ist ein 
wichtiger Teil der Menschheitsgeschichte, weil sich in ihr ein Teil der Geschichte 
unseres Denkens abbildet. Und Körperwahrnehmung hat viel mit Denken zu tun, 
denn die Vorstellungen, welche wir brauchen, um Körperempfindungen zu verarbei-
ten, sind auch das Produkt von kollektiven Denkprozessen, welche von verschiede-
nen philosophischen Denkrichtungen reflektiert und mitgeprägt wurden. Wenn 
man also verstehen möchte, wie eine Körperwahrnehmung entsteht, ist es wichtig, 
sich auch mit Philosophie und Philosophiegeschichte zu befassen. Aber keine Angst, 
dies wird keine abgehobene Abhandlung werden, sondern immer schön auf dem 
Boden bleiben.

Sicher, was einzelne Philosophen über den Körper schrieben oder eben nicht 
schrieben, sagt noch nicht viel darüber aus, wie ein einzelnes menschliches Indivi-
duum in einer bestimmten Epoche der Menschheitsgeschichte über seinen Körper 
dachte und diesen wahrnahm. Es sagt aber definitiv etwas darüber aus, welche Rolle 
und welchen Stellenwert der Körper im Denken dieser Philosophen, oder genauer 
gesagt, im Denken dieser philosophierenden Männer hatte.

Denn die Philosophie war bis ins 20. Jahrhundert hinein von Männern, von mehr 
oder weniger wohlhabenden Männern, beherrscht. Was in ihren Schriften zu lesen 
ist, ist das Denken einer kleinen elitären Gruppe, die es sich leisten konnte, ihre Zeit 
mit Nachdenken zu verbringen, die kaum je körperliche Arbeit verrichten musste 
und die diese auch als minderwertig betrachtete. So hatte beispielsweise der edle 
philosophierende Mann im antiken Griechenland Sklaven und Frauen, welche die 
körperliche Arbeit von ihm fernhielten, und auch die Philosophen in den folgenden 
Jahrhunderten machten sich die Hände kaum schmutzig. Und all dies prägte wohl 
auch ihre Beziehung zum eigenen Körper und die Art, wie sie ihn empfanden, über 
ihn dachten, schrieben oder eben nicht schrieben.

Erlauben wir uns an dieser Stelle doch ein kleines Gedankenspiel. Wie sähe die 
Philosophiegeschichte aus, wenn sie durch all die Jahrhunderte von Bäuerinnen, 
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also von Frauen, deren Leben aus Kinderkriegen sowie harter körperlicher Arbeit in 
Haushalt, Feld und Stall bestand, geschrieben worden wäre? Es wäre eine völlig 
andere Perspektive und es wäre eine völlig andere Geschichte. Denn das Leben die-
ser Frauen wurde viel mehr von körperlichen, ökonomischen und sozialen Faktoren 
als von philosophischen Gedanken bestimmt. Der Körper und das körperliche Erle-
ben hatten sicher einen anderen Stellenwert in ihrer Art zu denken. Das Kinderkrie-
gen sowie die Arbeit prägten ihren Alltag und wenn sie die Muße gehabt hätten, über 
sich, ihr Leben und die Welt nachzudenken, hätten wohl auch eher diese Themen im 
Vordergrund gestanden. Der Körper wäre dabei zentral gewesen, der Körper, durch 
den und mit dem sie ihr Leben erlebten.

Aber es gibt keine Bäuerinnen, deren Gedanken Eingang in die Philosophiege-
schichte gefunden haben. Deshalb müssen wir uns an die Texte der philosophieren-
den Männer halten. Ihre Texte sind greifbar und es ist anzunehmen, dass ihre 
Gedanken nicht völlig losgelöst vom Denken der Menschen ihrer Zeit sind. So wie 
auch unser heutiges Denken durch das Denken von Philosophinnen und Philoso-
phen mitbestimmt oder zumindest reflektiert wird.

Im Großen und Ganzen ist die Philosophiegeschichte also geprägt von einer 
Geringschätzung des Körpers. Der Geist ist das Edlere, der Körper das Mindere, das 
Störende, das zu Überwindende. In diesem Denken findet sich deshalb auch der 
Wille, sich von der Natur abzuheben, dem Ausgeliefertsein und der Vergänglichkeit. 
Denn im Geistigen liegt das Wahre, Gute, Schöne und Ewige. Das Geistige ist das 
Kontrollierbare, das im eigenen Gehirn Denkbare. Ich kann mich daran festhalten, 
es rinnt mir nicht durch die Finger. Es ist nicht wie das körperliche Leben, das wie 
der Sand in einer Sanduhr stetig wegrinnt, bis kein Sandkorn mehr da ist. Aus. Fertig. 
Brutal … für unser Denken.

Das Denken hat Mühe mit dem Vergänglichen. Worte hingegen – und philosophi-
sche Begriffe im Besonderen – erwecken den Eindruck, sie wären nicht der Vergäng-
lichkeit unterworfen. Im Gegensatz dazu ist der menschliche Körper – ein sich dau-
ernd verändernder Organismus – in seinem Wesen schwer fassbar; kaum ist er da 
und voll entwickelt, wird er schon wieder abgebaut und hört schließlich auf zu sein.

1.2 Einzelwesen oder Teil des Ganzen?

Die abendländische Philosophie nimmt eine klare Trennung von Körper und Geist 
vor, welche auch zur Trennung von erkennendem Subjekt und zu erkennendem 
Objekt führt, also einer Trennung von meinem denkenden, fühlenden, wahrneh-
menden Ich und allem, was ich außerhalb dieses Ichs wahrnehme. Das Bewusstsein 
ist in diesem Denken also etwas von meinem Körper und meiner Umwelt Getrenn-
tes. Dieses Denken basiert auf der philosophisch-theologischen Grundannahme der 
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Existenz einer immateriellen Geisteswelt, also einer Welt der Götter, des Gottes 
oder des Geistes. Lasse ich diese Grundannahme aber beiseite und betrachte mein 
Bewusstsein als etwas, das in den Körper und die Umwelt eingebunden ist, dann löst 
sich auch die Trennlinie zwischen Körper und Geist auf.

Wir erkennen, wie unser Bewusstsein in ein System von Abhängigkeiten und 
gegenseitiger Beeinflussung integriert ist. Wenn wir über uns, unser Denken, Fühlen 
und Wahrnehmen reflektieren wollen, so sollten wir dies deshalb vom Ganzen her 
tun, das heißt Körper, Umwelt und auch die Geschichtlichkeit miteinbeziehen. 
Geschichtlichkeit darum, weil wir nicht nur Raum-, sondern auch Zeitwesen sind. 
Das heißt, wir können uns unser Dasein nur in Verbindung mit der zeitlichen Dimen-
sion vorstellen. Erst die zeitliche Dimension macht Veränderung, Bewegung, ja 
Leben möglich.

Wir können die Grundlagen unseres Seins weder kontrollieren, noch können wir 
uns ihrer in ihrer Ganzheit bewusst sein. Wir sind eher wie ein steuerloses Schiff-
chen, das auf der riesigen Weite des Ozeans dahintreibt. Wir können nicht die Rich-
tung unserer Bewegungen bestimmen, noch kennen wir die Tiefe des Wassers, das 
uns trägt.

Und wenn wir schon beim Meer als Metapher sind, gleich noch ein weiteres Bild, 
das uns zum Nachdenken über unser Bewusstsein anregen kann: Stellen wir uns vor, 
unser Bewusstsein ist wie ein Wassertropfen im weiten Meer. Es ist nur ein winziger 
Teil eines viel größeren Bewusstseins und das Empfinden vom Getrenntsein von 
diesem viel größeren Bewusstsein ist eine Illusion.

Betrachte ich mich aufgrund dieser Überlegungen aber nicht mehr als unabhän-
giges Einzelwesen, verliere ich einen Teil meiner vermeintlichen Autonomie. Ich 
muss zugestehen, dass ich ein Wesen bin, das von seinem Körper und seiner Umwelt 
sowie deren Veränderungsprozessen mindestens mitbestimmt, wenn nicht sogar 
größtenteils bestimmt wird. Ich muss die Vorstellung aufgeben, ein von Körper und 
Umwelt unabhängig agierendes Wesen zu sein.

Stattdessen kann ich mich als Teil eines großen, sich ständig verändernden Orga-
nismus sehen. Konkret kann das heißen, dass ich mich mehr dem Fluss des Lebens 
hingebe und mich weniger bemühe, ein um seine Selbstbestimmung kämpfendes 
Ich zu sein. So kann ich gelassener mit meiner Selbstbestimmung umgehen, kann 
besser erkennen, wo ich die Freiheit habe, selbst zu entscheiden, kann mich ande-
rerseits aber auch vom Fluss des Lebens tragen lassen.

Vergessen wir nicht: Wir sind das Resultat der Evolution, einer sehr langen Ent-
wicklung bis hin zum Menschen von heute. Und die Idee, dass der Sinn unseres 
Lebens in so etwas wie Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung liegt, ist 
menschheitsgeschichtlich extrem neu. Für die meisten unserer Vorfahren, deren 
Gene unser Verhalten bis heute zu einem beträchtlichen Teil steuern, ging es einzig 
und allein ums Überleben des Individuums und seiner Gruppe.
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1.3 Mensch als Teil der Natur

In der Steinzeit, sie begann vor 2 Millionen Jahren, lebten die Menschen in einer 
nomadisierenden Jagd-und-Sammel-Kultur. Sich zu bewegen und sich selbst wie 
auch die Umwelt wahrzunehmen, war überlebenswichtig  – sowohl für die Nah-
rungsbeschaffung wie auch zum Schutz vor Gefahren. Die Menschen lebten in klei-
nen Gruppen und ernährten sich von dem, was die Natur ihnen zu bieten hatte. 
Diese enge Verbundenheit mit der Natur kam auch in ihrer Religion, dem Animis-
mus, zum Ausdruck in der Vorstellung, dass sich das Göttliche in allen Dingen der 
Natur offenbart.

In der Agrarkultur, sie begann vor 10 000 Jahren, veränderte sich das Verhältnis 
der Menschen zur Natur. Es kam zum Übergang vom nomadisierenden Dasein zum 
sesshaften Dasein mit Ackerbau und Viehzucht. Die Natur war nicht mehr die Nah-
rungschenkende, sie wurde nun bearbeitet, um Nahrung herzustellen. Und es kam 
zu einer weiteren entscheidenden Veränderung: Das Leben war jetzt an ein bestimm-
tes Territorium gebunden – Landbesitz wurde zur Lebensgrundlage.

Auch der Begriff der Arbeit trat nun in Erscheinung. Denn die Landwirtschaft 
verlangte den Menschen harte Arbeit ab, weil erst durch sie Nahrung entstand. 
Zusätzlich kam es zu einer Spezialisierung auf bestimmte Arbeitsbereiche. Neben 
den Menschen, die mit den Tieren und auf dem Feld arbeiteten, gab es Handwerker, 
Verwalter, Priester und Krieger. Dies führte zur Ausbildung von sozialen Schichten, 
von Herrschaftsideologien und Religionen, welche dieses System stützten.

Der Geist wurde über den Körper gestellt,  
die geistige Arbeit über die körperliche Arbeit.

In der Agrarkultur ist auch die jüdisch-christliche Vorstellung der Welt als Schöpfung 
Gottes entstanden, ein Modell, welches die Existenz der Welt und des Menschen 
erklärt. Der einzelne Mensch ist Teil dieser Schöpfung, dieser Schöpfungsgeschichte. 
Er findet den Sinn seiner Existenz in dieser Geschichte. Sie hat einen Anfang und ein 
Ende, einen Ursprung und ein Ziel, einen Sinn und in diesen Sinn ist die Existenz des 
Einzelnen eingebettet. Der Mensch ist Teil der Natur und ist von ihr abhängig. Er 
betet zu Gott, um in dieser Natur, die ihn ernährt, überleben zu können.

Über Jahrtausende brachten die Menschen religiöse Vorstellungen in mannig-
faltigen Formen von Geschichten und Bildern zum Ausdruck. Welterklärungsmo-
delle wie die jüdisch-christliche Schöpfungsgeschichte sind so alt wie die mensch-
liche Sprache und in verschiedenen Formen überall auf der Welt vorzufinden. Und 
solange es Menschen gibt, werden sie solche Modelle kreieren, um die ewigen Fra-
gen nach ihrer Herkunft und ihrer Zukunft zu beantworten und um praktische 
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Handlungsanweisungen zu erhalten, wie sie ihr Leben und Überleben günstig 
beeinflussen können.

Ab dem 15. Jahrhundert, der Zeit der Renaissance, vollzog sich im Verhältnis des 
Menschen zur Natur ein weiterer Wandel. Der Mensch verstand sich immer weniger 
als Teil der ihn umgebenden Natur, er stellte sich ihr gegenüber, er wurde ihr Gestal-
ter. Mit naturwissenschaftlichem Denken begann er, ihre Geheimnisse zu erfor-
schen. Er entwickelte Techniken, um ihre Kräfte zu beherrschen, zu kontrollieren 
und nutzbar zu machen. Es ging nun nicht mehr nur um das Sichern des Überlebens, 
sondern auch um das Anhäufen von Reichtum und Macht.

Im 19. Jahrhundert, mit der aufkommenden Industrialisierung, überrollte schließ-
lich das kapitalistische System mit seiner Eigendynamik die Natur und den Men-
schen. Wirtschaftliches Wachstum wurde zum höchsten Gut der Menschheit erklärt 
und führte zur schamlosen Ausbeutung der Natur, zur Zerstörung der Lebensgrund-
lage des Menschen. Aus der göttlichen Schöpfung, in die der Mensch eingebunden 
und in der er aufgehoben war, wurde eine vom Menschen umgestaltete Natur – eine 
zerstörte Natur.

Die Naturwissenschaften bescherten uns alternative Modelle zu den religiösen 
Schöpfungsgeschichten. Die Evolutionstheorie erklärte die vielfältigen Formen des 
Lebens auf unserem Planeten und die Urknalltheorie die Entstehung des Univer-
sums. Doch was war vor dem Urknall und wie kam Leben in die „tote“ Materie? 
Diese Ur-Fragen können die Naturwissenschaften bis heute nicht, oder noch nicht, 
beantworten.

Geblieben ist auch die menschliche Sehnsucht, dass hinter allem nicht nur physi-
kalisch-chemische Prozesse stehen, sondern noch irgendetwas Persönliches, etwas, 
das unser Bedürfnis nach Beziehung, nach Gefühlen anspricht und das unserem 
Leben einen Sinn gibt, der über die Befriedigung unserer elementaren Bedürfnisse 
hinausgeht.

Und wie steht es heute mit unserem Verhältnis zur Natur? Unser Überleben 
scheint einigermaßen gesichert, unser Leben scheinbar von der Natur abgekoppelt. 
Wir streben nach dem individuellen Glück, welches, wie uns die Werbung sagt, im 
Konsum von Waren und Dienstleistungen liegt. Konsum befriedigt unsere Bedürf-
nisse, solche, die wir haben, und solche, von denen man uns sagt, dass wir sie haben. 
Die Wirtschaft befriedigt sie alle  – von Nahrung und Kleidung über Wohnen und 
Gesundheit bis hin zur Partnersuche. Doch damit wir konsumieren können, brau-
chen wir Geld und um Geld zu haben, müssen die meisten von uns arbeiten.

In der Konsumgesellschaft dient dieses Arbeiten nicht mehr nur dem Überleben, 
denn wir geben einen beträchtlichen Teil unseres Geldes für Dinge aus, die wir 
eigentlich gar nicht brauchen. Die Konsumwelt ist die neue Mutter Natur geworden, 
die mütterliche Brust, welche die vermeintlichen Bedürfnisse des Menschenkindes 
stillt. Dass es jedoch immer noch die Natur ist, die uns am Leben erhält, wird dabei 
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