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Vorwort 

Einleitung: Eine Wende fi.ir Marx und Heidegger 

Erster Teil: Die Extreme des Formbegriffso 
Karl Marx und die Hermeneutik 

§ 1 Ein geisteswissenschaftliches Versaumnis 

Wilhe!m Dilthey hat Kari Marx nur oberfláchlich zur Kenntnis 
genommen; er hat eine grundlegende Weichenstellung der Ceistes
wissenschaften eingeleitet, eine andere aber versáumto Ho-G. Ca
damer macht anhand von Ciambattista Vico darauj aujmerk
sam, we!che Prob/eme daraus jiir Dilthey entstanden wareno 

§ 2 "Unsere Produktionen waren ebensoviele Spiegel, 
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woraus unser Wesen sich entgegenleuchteteo" 40 

Durch die vermitte!nde Tátigkeit des Celdes erleiden die Men-
schen eine hermeneutische Stiirungo Marx beschreibt sie und po-
stu/iert ihre Obenvindung in einer kiinftigen CesellschaJto Was 
bú Marx das Celd tut, leistet bei Heidegger das "Man "o 

§ 3 "Ausdruck" und "Objektivation" bei Dilthey 

Wilhelm Dilthey jiih/te sich ,in dieser geschichtlichen und ver
standenen Weft iiberall ZU Hause'o Alles Ceschichtliche schien 
ihm verstehbar ZU sein, denn es war menschlichen Ursprungso 
Dilthey hat keinen Bel,rif! von Entfremdungo Wo sind die Cren
zen des Verstehens? Cibt es ,Objektivationen', die im strengen 
Sinne nicht verstehbar sind? 

§ 4 Der "Ausdruck" als "Wertausdruck" bei Marx 

Kari Marx' Analyse der Wertformen enveist sich als das genaue 
Cegenteil der Dilth~yschen Rede von ,Leben, Ausdruck und 
Verstehen 'o Hier wird die Entstehung von Formen genetisch ent-
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jaltet, die kein menschliches, sondern ein un-menschliches, ein Jie
sellschajtliches Produkt von DinJ!,en sind. 

§ 5 Die Hermeneutik des Nicht-Verstehbaren 

Die Hermeneutik wird mit den Resultaten der MarxJchen 
Formgenese konjrontiert. Es stellt sich dabei heraus, daff sie von 
ihrer Tradition her schon die Tendenz hatte, Nicht-verstehbares 
als verstehbar auszugeben. Das zez!!,t sich bú Spinoza und 
Schleiermacher. Dem,!!,egeniiber verhielte sich Marx }JJie ein ortho
doxer Theologe, der behauptete, das Wort Gottes sá ohne Zutun 
des Menschen zustandegekommen und daher dunkel. 

§ 6 Die "Hermeneutik der Faktizitat" 

Heidecl!ger entwirft eine Hermeneutik der Selbstentfremdung des 
Daseins. Mit der Dilth~yschen SekuritCit des sich in der Ge
schichte ,Zu-Hause-Fiihlens' ist es aus. Heidegl!,er Jindet die 
Selbstentfremdung in der Existenz. Wenn alle metaphysischen 
Einhiillungen wegbrechen, bleibt die FaktizitCit. Heid~l!ger de
struiert die Hegelsche Dialektik Cihnlich wie derjutz!!,e Marx. Er 
ist ein Militant der neuen Armut. 

§ 7 Heidegger uber Marx 

Heidegger kannte offenbar nur den jriihen, nicht den spCiten 
Marx. Er Ciujert sich zu Marx, trifft aber nur Feuerbach. Die 
Denkbewegung des Kari Marx von Hegel weg und wieder zu ihm 
zuriick ist ihm verborgen gehlieben. Wir bezeichnen diese Bewe
gung als die ,Kehre' von Marx. Sie wird uns zum Anlafl, heider 
Denker Kehren in Be::jehung zu setzen. Vor dem Hinter;grund 
der Kehren kann man die "Friihschriften" von Marx und "Sein 
und Zeit" Heideggers als philosophisch gleichzeitig betrachten. 

Zweiter Teil: Kari Marx in der "Kehre" Heideggers 

§ 8 "Schicksal" und "Wiederholung" 

Das ,Schicksal' ist das ent-teleologisierte Geschichtssubjekt der 
klassischen deutschen Geschichtsphilosophie. Heidegf!,er um.f',eht 
die Einsicht in die qualitCitslose Ohermacht der Weltgeschichte 
dadurch, daj er das ,Schicksal' als Existen::jal auszeichnet. 
Nur der Entschlossene kann ein Schicksal hahen. Das Schick
sal transformiert sich zum ,Geschick' und wird zum Gegenpol 
des ,Man '. Durch die Wieder-holung verstCirkt das Dasein auj 
dieser Grundlage seine ,Krajt'. 
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§ 9 Die Ausblendung der "Welt-Geschichte" 

Heidel'ger klammert die ontologische Struktur der Weltgeschicbte 
ausdriicklich aus. Es ist IInsere Vermllfllng, daj seine existenzi
ale Analyse des ,Daseins' an dieser Struktllr zerschellt. 

§ 10 Oas sich selbst bewegende Substanz-Subjekt 

Marx verfii/!,f iiber einen Begriff des sich selbst bewegenden SlIb
stanz-Sllbjekts. Es isl das sich selbst IInbewlljte Subjekt der 
Welt-Markt-Ceschichte. Nachdem diese ,sllbstanz' entwickelt 
ist, mttj sie zugleich dllrchgestrichen werden, denn sie bi/det kein 
einheitliches Zentrum des Ceschehens, sondern existiert nllr in 
der Konkllrrenz der vielen Kapitale. 

§ 11 Die Zeit des Kapitals 

Die BeuJegun,!; des sich selbst bewegenden SlIbslanz-Sllbjekts zei
tigt die historische Zeit des Kapitals. Marx hatte sie noch teleolo
gisch gefajt. Wir ent-teleologisieren sie radikalllnd konstruieren 
einen historischen Zeitbegriff ohne Zie!. 
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§ 12 Heideggers "Ge-stell" als ver-stellte Kapitalismus-Kritik 128 

Heidegger kommt mit seinem Begriff des ,Ce-stells' dem Marx-
schen KaPitalbe.griff am nlichsten. Beide denken an eine Ú ber-
windung des Kapital-Ce-stells. An diesem Punkt verabschieden 
wir IIns von beiden Denkern, wenn auch in verschiedener Ab-
sicht. 

§ 13 Kari Marx in "Sein und Zeit" 

Wir setzen Kar! Marx' Kapitalbegriff in das ,Welt-Ceschichtli
che' in "Sein und Zeit" ein. Von dieser ,Kehre' her lesen wir den 
§ 27 unter formgenetischem Blick IInd langen bei der Frage nach 
dem Seienden, dem es in seinem Sein 11m dieses Sein gebt, wieder 
ano Die formgenetische IInd die existenzjalontologische Frage -
lassen sie sich vermitteln? 

Dritter Teil: Kehren mit N.S. 

§ 14 Fragen an die "Kehren" 

Wir versllchen Heideggers ,Kehre' theoretisch IInd historisch Zll 
lokalisieren und sprechen lieber von drei ,Entwegllngen' des Den-
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kers. Wir finden sie im Nicht-vollenden-Kiinnen von "Sein und 
Zeit'~ in seinem Weg in den Nationalsozialismus und zu seiner 
relativen Abkehr von ihm. 

§ 15 Holzwege zum Flihrer 

Heidegger erdenkt sich zur Zeit seines Rektorats seinen eigenen 
Nationalso'{jalismus. Dieser N.S. gilt ihm als Ort der Entber
gung der Wahrheit. Die Uneigentlichkeit des Daseins scheint 
ubenvunden, es kehrt in seinen vólkischen Grund ein. 

§ 16 Unzeitgema6e "Beitrage" 

Heidegger weij 1936 nicht mehr, was der ,AuJtrag unserer Ge
schichte' ist. 1935 glaubte er es noch zu wissen. Diese Verunsi
cherungfuhrt in den Ubergang von der ,Metap~ysik' zur Frage 
nach der ,Geschichte des Seyns'. 

§ 17 "Wiederholung" und "Wiederbringung" 

Was der Wiederholung nicht gelingen konnte, das soli nun vom 
,S'eyn' wiedergebracht werden. Die protestantische Lehre von der 
gerechtmachenden Gnade war bereits als innerster Kern der Ge
schichtsphilosophie bestimmt (§ 12). Nun trit! als iiberbietende 
Kategorie die ,Wiederbringung' auf und fuhrt in einenl!,nostischen 
Dualismus. 

§ 18 Heideggers Oberbietung der Geschichtsphilosophie 

166 

177 

188 

durch die Geschichtstheologie des "Ereignisses" 196 

Heidegger entmischt die Vermischung von Geist und Welt in der 
klassischen Geschichtsphilosophie. Seine Seynsgeschichte des ,Er
eignisses' ist historisch nicht mehr zu verorten und insofern kri
tikresistent. Als ,rein'gebliebene Geschichte im Ursprung ist sie 
nur durch dichtende Sprache und Kunst auszudrucken. 

Ausklang 

§ 19 Der "Demiurg" und der "letzte Gott" 

Wird Heidegger unter dem Blickwinkel Marcions gelesen, geht 
der gnostische Rif mitten durch die Existenzialien: die Unei
gentlichkeit ist demiurgisch, ebenso das Ge-stel!. Nach der Kehre 
trit! das eigentliche Ganzseinkó'nnen in den Bereich des Seyns, 
dessen Geschichte das ,Ereignis' im Vorbeigang des ,IetZlen Got-
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tes' umgreift. Bei Marx )Ci/lt der ,Demiur;g' mit dem Substanz
Subjekt '{usammen. Sein letzter Gott - das Proletariat - hat 
verspielt. Heidegger hingegen Mlt die Kantische Frage nach der 
Metaphysik ojJen. In ihr verb/eiben: das Kapita/subjekt, das 
Dasein und der letzte Gott. 

Literatur 

9 

227 




