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Dreaming of the neutral view

Parmenides and Wittgenstein
as radical realists

This essay describes the birth of factual reason and tells of the
origin of the factual age from Parmenides and Wittgenstein up
unto the present day. 2500 years separate Parmenides and Witt-
genstein and yet both stand for radical realism and timeless
ontology in the history of thought: they share a neutral and
unobstructed view. Every neutral realism is an attempt to coun-
teract the futility of life. Whether it be an imperturbable ball of
being or a philosophical ladder that need to be overcome time
and again – both represent a dream of an indestructible objective
world of facts. Neutral realism thus signifies the formation of a
timeless ontological truth in both antiquity and the 20th century
which puts an end to the inexplicable paradox of the world.
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Dieser Essay beschreibt die Geburt der faktischen Vernunft und
erzählt vom Ursprung des faktischen Zeitalters bei Parmenides
und Wittgenstein bis in unsere Gegenwart hinein. Parmenides
und Wittgenstein trennen ganze 2500 Jahre und doch stehen
beide für einen radikalen Realismus und eine zeitlose Ontologie
in der Geschichte des Denkens: gemeinsam ist ihnen ein neutra-
ler Blick von oben. Jeder neutrale Realismus ist ein Versuch,
gegen die Sinnlosigkeit des Lebens anzugehen. Ob unerschütter-
liche Seinskugel oder philosophische Leiter, die immer wieder
überwunden werden muss, beides verkörpert den Traum von
einer unzerstörbaren, objektiven Welt der Tatsachen. Neutraler
Realismus bedeutet daher in der Antike wie im 20. Jahrhundert
die Errichtung einer zeitlosen ontologischen Wahrheit, um der
unerklärbaren Paradoxie der Welt einen Riegel vorzuschieben.
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I. Parmenides und
das erste Gedicht der Philosophie

»Man darf und muss das Bildliche mit dem Gedanklichen zu-
sammenbringen und ineins setzen. In Versen wird auch der
Gedanke selber mitgeteilt, nicht künstlich und äußerlich, son-
dern wesentlich. Mehr als sonst ist hier der Gedanke, wenn
überhaupt, nur in der Form, in der der Philosoph ihn gab, ver-
ständlich.« Karl Jaspers

1. Ein Gedicht für den europäischen Wahrheitsdiskurs

Die überlieferten Fragmente von Parmenides sind in mehrfacher
Hinsicht Zeugen einer Schwellenzeit. Will man Karl Popper
Glauben schenken, verdanken wir sie einer »neuartigen, […]
kritischen Geisteshaltung, die einen erklärenden Mythos ins
Licht der Kritik stellt«.1 Parmenides bringt nicht nur die Unter-
scheidung zwischen Wissen und Meinung auf unwiderrufliche
Weise in den abendländischen Diskurs. Der Unterschied zwi-
schen menschlicher Meinung und göttlicher Wahrheit hat zwar
eine lange Tradition, jedoch wurde die Unterscheidung zwischen
doxa und aletheia nie zuvor in einen so streng logischen Raum
gestellt wie in Parmenides’ Gedicht über das Seiende. Darüber
hinaus wird erstmals die bahnbrechende Trennung von Sinn-
lichkeit und Denken explizit, die erst in Platons Wirklichkeits-
konzeption zur vollen Entfaltung kommen soll. Wie wir heute
wissen, entwickelt sich diese parmenideisch-platonische Tren-
nung von Sinnlichkeit und Denken mithilfe von Plotin und
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Augustinus zu einem Grundelement des abendländischen Dis-
kurses. Kein Zweiter hat die ›Sinnenfeindlichkeit‹ dieser prägen-
den Unterscheidung so deutlich hervorgehoben wie Friedrich
Nietzsche:

»Damit vollzog er [Parmenides] die überaus wichtige, wenn auch noch
so unzulängliche und in ihren Folgen verhängnißvolle erste Kritik des
Erkenntnisapparats: dadurch daß er die Sinne und die Befähigung Abs-
traktionen zu denken, also die Vernunft jäh auseinander riß, als ob es
zwei durchaus getrennte Vermögen seien, hat er den Intellekt selbst
zertrümmert und zu jener gänzlich irrthümlichen Scheidung von
›Geist‹ und ›Körper‹ aufgemuntert, die, besonders seit Plato, wie ein
Fluch auf der Philosophie liegt.«2

Hans Blumenberg erkennt in dieser Hinsicht eine direkte Ver-
bindungslinie von Parmenides und Heraklit zum Jenseitsdenken
des Christentums. Damit aber nicht genug. Die Aussagen des
Parmenides sind Urheber und Zeugen einer bis heute nachwir-
kenden Wahrheitsschau, mit der sich das Wissen des Weisen
von den Meinungen der Sterblichen abgrenzen lässt. Nicht um-
sonst sieht Hans Blumenberg die Entstehung der »Philosophie
mit der Entdeckung des Hiatus von Erscheinung und Sein, von
Wahrnehmung und Denken«. Unter dieser Entdeckung werden
die Menschen bereits in den Zeiten von Heraklit und Parmeni-
des in zwei verschiedene Parteien eingeteilt: »in die unreflektiert
der Erscheinung Hingegebenen und die auf das dahinterstehen-
de eigentlich Wahre Durchdringenden, die nicht einmal aus ei-
genem Vermögen den Zugang zurWahrheit finden, sondern der
Einweihung wie in ein Mysterium bedürftig sind«.3 Die Wahr-
heitsschau bei Parmenides trägt die unverkennbaren Züge einer
solchen Einweihung. Sie ist eine Offenbarung für diejenigen, die
hinter den Erscheinungen der Welt und hinter dem Schleier des
Sinnlichen das wahre Sein erblicken.
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Trotz dieser mystischen Züge ist Parmenides’ Gedicht Teil
der Schwellenepoche, die in der Literatur vom Mythos zum Lo-
gos bezeichnet wird und die sich von Hesiod bis Platon zieht.
Michel Foucault spricht hierbei von einer historischen Grenz-
ziehung, die »unserem Willen zum Wissen zweifellos seine all-
gemeine Form gegeben«4 hat. Er diagnostiziert die historische
Entwicklung von einem wahren, rechtsprechenden Diskurs,
»vor dem man Achtung und Ehrfurcht hatte und dem man sich
unterwerfen musste, weil er der herrschende war«, zu einem
wahren Diskurs, der seine Legitimation in seiner Aussagekraft
hat. Der Wahrheitsanspruch des Diskurses liegt nicht mehr in
seinem ritualisierten und praktischen Herrschaftsanspruch,
sondern in seinem Aussagewert, in seiner Bedeutung. In Fou-
caults philosophischer Erzählung klingt das so: In der neuen
Diskursart lag die »höchste Wahrheit nicht mehr in dem, was
der Diskurs war, oder in dem, was er tat, sie lag in dem, was er
sagte: eines Tages hatte sich die Wahrheit von einem ritualisier-
ten, wirksamen und gerechten Akt der Aussage weg und zur
Aussage selbst hin verschoben: zu ihrem Sinn, ihrer Form,
ihrem Gegenstand, ihrem referentiellen Bezug. Zwischen He-
siod und Platon hat sich eine Teilung durchgesetzt, die den wah-
ren Diskurs und den falschen trennte«.5 Versucht man nun die-
ser historischen Diagnose einen konkreten Anfang zu geben, so
kann man mit Blick auf das einzigartige Lehrgedicht aus der
Antike sagen: Mit Parmenides artikuliert die faktische Vernunft
zum ersten Mal in der abendländischen Geschichte ihren onto-
logischen Wahrheitsanspruch. So gesehen steht das Gedicht von
Parmenides nicht nur für die Begründung der faktischen Ver-
nunft, es markiert auch den Beginn des faktischen Zeitalters in
der europäischen Geistesgeschichte.

Allerdings bedeutet dies keineswegs, dass mit Sokrates und
Platon der Mythos überwunden oder durch den Logos ersetzt
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worden ist. Sei es beim existentialistischen Ethos des kurz vor
dem Sterben begriffenen Sokrates, »dass man ein bestimmtes
angemessenes Schicksal der Seele zu glauben riskieren könne«6,
oder auch beim Demiurgenmythos des Timaios-Dialogs. Der
Mythos taucht bei Sokrates und Platon nachhaltig wieder auf.
Er wird vom Logos nicht aus der Philosophie verdrängt.

Mit der Einführung des Logos partizipiert das Gedicht auch
am Verschriftlichungsprozess der Philosophie. Es verkörpert die
Grenzziehung zwischen wahrem und falschem Diskurs, da
Schrift als menschliches Produkt nicht als göttliche Offen-
barung gelten kann. Durch Verschriftlichung büßen Überliefe-
rungen ihren göttlichen Charakter ein.7 Diese Wirkung lässt
sich mit der platonischen Schriftkritik erläutern. Nach Platon
ist das geschriebene Wort unbelebt und vaterlos, da es, von der
Autorität des Sprechers gelöst, beliebig gewendet werden kann.
Dies führt vor allem dazu, dass das geschriebene Wort geprüft,
Anfang und Ende eines Textes verglichen werden können. Diese
Wiederholbarkeit, Manipulation und Transparenz, denen der
Text ausgeliefert ist, verträgt sich kaum mit göttlicher Autorität
oder Logik. Daher hat Parmenides mit seinem Gedicht an der
schriftlichen Materialisierung von philosophischen Gedanken
mitgewirkt, anders als sein Lehrer Xenophanes, der die Kritik
an mythologischen Göttervorstellungen vor allem mündlich
unters Volk gebracht hat.

In dritter Hinsicht steht die parmenideische Poetik für eine
einzigartige Verbindung von Ästhetik und Wahrheit, in der Er-
habenheit und genealogischer Blick auseinander hervorgehen
und einander bedingen. Dies geht aus dem Aufbau des Gedichts
und seiner Darstellungsweise hervor, die sich nur in Verbin-
dung mit dessen Wirkung auf den Leser zeigen lässt. Durch
vermeintlich abrupte Trennung von Mythologisch-Ästheti-
schem, Ontologisch-Philosophischem und Kosmologisch-Wis-
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