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In einer Szene nicht lange nach dem Beginn von Th

nei Protagonisten Neo wahrend seiner ersten K2Mpfecanigg
w i r den Zurtickgelehnt in etwas, das wie einaltmodischey Zahnae

session. ieht, ist er durch einen Stecker in seinemHinterkopf ms

s tuh e n utersystem verbunden. A u f einem kleinen Monitor yo

ihm sehen wir das schematische Bild eines KOrpers in Kung-Fu-Posen
von ferne erinnert es an ein ,,Wie lerne ich Kung-Fu? Handbuch, an.

statt Kung-Fu von diesen Bildern zu lernen, liegt ermi t 8eschlossenen

Augen da, wahrend Dinge im Inneren Seines Korpers zy Seschehen

scheinen. Denn obwohl Neo sich zurtickgelehnthat, werdenunsalle
moglichen Zeichen gegeben, dass sein Korper sehr aktiv in etwas in.

volviert ist. Zehn Stunden spater Offnet er die Augen und Sagt: ,,Ich
kann Kung-Fy.?1

Was bedeutet es, Kung-Fu zy
Was kann er? Wie kann er es?

Rénnen? Kung-Fu zu kénnen hei&t in diesem Film, in der Lage zu sein,

u bewegen und auf solche Weise
sichin einerKung-Fu-art igen Weisez

nd zu improv is ie ren . Neo wird auf-
zu reagieren, zu antizipieren y

8efordert, seineKung-Fu-Kenntnisse in einem freundschaftlichen

Morpheus zu demonstrieren,
Wettkampf mit seinem Lehrmeister

D a s €igentliche Zie] seines Kung-Fu-Lernens Seht al lerdings dariiber

seH e r a u s f o r d e r u n g anzunehmen.Ird als einWerkzeug a i i

€ Matrix »

.

a u s , imstande 2U Sein, d ie

» dass dies ebenso seine
nehmung in Hand lung umzusetzen,?8UNgsweisen l e r n t N i

i : e o hN2ulassen u n d so : » Sich a u f das , w o r a u f
er entwi SOgar in n e u e n B a h n e -
ompetene m e e n »Li teral i t ie«, ine neue Schre ib - u n d r e n ,

Obwohl Literalitag a tkund igke i t (l i teracy),

assoziiert » ist der Ge r a c h o s Bent ?Prache P e e i c h e r n
Ontext beare zt. Ub i des B e g r i f f s n i c h t l a n g e r a u f d i esen

© letzten Jahrzehnte s i n g v e r s c h i e d e n e
1 Lana & Lil lyWachowski, The Matrix, 1

>
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andere Schreib- u n d Lesekompe tenzen vorgeschlagen worden , die

d i e vorstel lung derL i t e r a l i t a t b e r den Bereich des geschr iebenen

und gedrucktenW o r t e s h i n a u s ausgedehnt haben. Kompetenz i m

sinne einer L i t e r a l i t a t w i r d benu tz t , u m die Fahigke i ten zu be-

schreiben, dieb e i der In te rp re ta t i on diverser In fo rma t i onen betei-

ligt sind,beispielsweise a l s v i s u e l l e Kompetenz, Med ienkompetenz
oder Hérkompetenz. Korpe r l i che L i te ra l i ta t z ie l t ebenfal ls darau f

ab, die Vors te l lung von Kompe tenz zu erwei te rn , doch a u f etwas
andere Weise. Anders als »Medien? in Medienkompetenz bezeichnet

,korperl ich* i n ko rpe r l i che r L i t e ra l i t a t n ich t eine Kategorie von
Information oder e inen Aspekt von gelesenen Objekten, sondern ver-

weist auf die ko rpe r l i chen D imens ionen von Wahrnehmung und

Sinngebung und darauf, w i e diese Dimens ionen durch praktisches
Handeln, durch den Angebotscharakter von Werkzeugen und Techno-

logien, durch die Umgebungen, au f die Menschen sich einlassen, und

gleichfalls durch in Fleisch und Blut tibergegangene Gewohnheiten
gepragt werden. Diese Emphase auf die korper l ichen Dimensionen
der Wahrnehmung unterscheidet die korperl iche Literal i tat (corporeal
literacy) von Korper lesekunde (corpoliteracy), dem von Bonaventure
Soh Bejeng N d i k u n g in Band 3 dieser Reihe (Gegen_Lesungen des

K6rpers / Counter_Readings o f the Body) vorgeschlagenen Begriff, ob-
wohl in diesem der K6rper ebenfalls als ,,Schauplatz und Med ium
des Lernens?, ,,als St ruk tur oder Organ, das Wissen akkumul ier t ,
speichert und v e r b r e i t e t verstanden wird.? Doch dartiber hinaus
w i r f t die kérper l iche Li tera l i ta t als konzeptuelles Werkzeug Licht
darauf, w ie die sediment ier ten Effekte kérperl icher Prakt iken den
menschl ichen Geist und unsere Wege der Wahrnehmung und Sinn-

gebung mi t fo rmen . Geist verweist hier nicht auf etwas separat vom
Kérper Exist ierendes. Stattdessen t r i t t das, was wi r als »Geist? be-
greifen, aus der Interakt ion unserer Kérper mi t der Welt, der w i r be-
gegnen (und m i t der Technologie als Teil unserer Koevolution mi t ihr),

zutage ~ als K6rpergeist.

2 Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, »CORPOLITERACY?, in: Daniel
Neugebauer (Hg.), Das Neue Alphabet, Bd. 3: Gegen_Lesungen des Kérpers,
Leipzig: Spector Books, 2021, S. 24. Zuerst verdffentl icht in: Sepake
Angiama, Clare Butcher, Alk ist i Efthymiou, Anton Kats, Arnisa Zequo
(Hg.), Eine Erfahrung - documenta 14, Berlin: Archive Books, 2019,
S. 89-96.







34 Maaike Bleeker

und Weise verandert, in der Sprache f i i r die Wahine

ist, doch dazu, was Schrift mit der Wahrnehmy
nehmenden Korpern macht, aufsert er sich nicht,

Schrift verfahrt mittels einer symbolischen yp,
sprachlicher Klange durchvisuelle Zeichen. Diese gym}o n y
tation verlangt von den Leser* innen die Fahigkeit, die Bua b

anstelle der Klange zu lesen, f i i r die sie stehen, und im Er ° tabey

sen werden Buchstabenfolgen als Wor te erkennbar, Zu n s des,

wie geschriebene Sprache zu lesen ist, verlangt es, das lesen u n e

was anstelle dieser Klange gesehen wird. Der Unterschied ,

gesprochener Sprache und Schrif t ist deshalb nicht (oder nicht ny

dass Schrift die gesprochene Sprache in ein visuelles Phinomen

wandelt, sondern auch, dass gesprochene Sprache (ob live oder otk

genommen) von uns verlangt, Sinn herzustellen aus dem, was wi:

héren, wahrend geschriebene Sprache von uns verlangt, Sinn hery,.

stellen aus dem, was wir anstelle des Klangs sehen. Somit bringt ung

die Schrift Wahrnehmung als ein korperliches Erfassen ins Bewusst.

sein, das unsere Sinne einbezieht, oder, wie James Gibson es aus.

driickt, als Wahrnehmungssysteme, durch die w i r aus dem, was uns

begegnet, Sinn herstellen.6 Das verdnderte folglich, sobald es um

Wahrnehmung ging, die verkorperte Hierarchie der Sinne.
Schrift und Druck wi rken durch die Praktiken, die sie ermog-

l ichen, durch die Routinen, Bewegungsmuster und Gesten, die mit

ihrer Nutzung einhergehen, und durch die Wahrnehmungsaktivitaten,
die durch das Medium mobi l is ier t werden oder Teil seiner Hinter-

grundbedingungen sind, auch au f die K6rper ihrer Benutzer*innen.
Technologien wie Schrift oder Druck zwingen dem K6rpergeist ihrer
Nutzer*innen das auf, was Rotman deren ,,mediologische Bedirf-
nisse? nennt. Sie erleichtern bestimmtes Verhalten und beziehen ihre

Nutzer*innen in Handlungs- und Wahrnehmungsmuster ein, deren

Auswirkungen weit i iber das explizite Funkt ionieren irgendwelcher
Technologien und die zu ihrer Nutzung erforderl ichen offensichtli-
chen perzeptuellen und kognit iven Fahigkeiten hinausgehen.? Die
Logik dieser Auswirkungen ist nach Rotmans Beobachtung keine Logik

Mung >.

Ng und j t t

"Wah.

: )

W i s c h e n

V e l . James J. Gibson, Wahrnehmung u n d Umwel t : de réko log ische Ansatz

in der visuellen Wahrnehmung, i ibersetz t von Gerha rd L i icke und Ivo

Kohler, Mi inchen u. a.: Urban & Schwarzenberg, 1982.
Vgl. R o t m a n , Becoming Besides Ourselves, S. 82 .
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o r p e r u n g g e g e b e n s i n d . D a s s M e n s c h e n b e i s p i e l s w e i s e i m s t a n d e
ind, dieFahigkeit zu entwickeln, Treppen hinauf- und hinabzusteigen
rlangt bestimmte physische Moglichkeiten. Wenn sie das einmaler-

ve ; haben, wird dieses verkorperte Wissen in ein umfassende
orporiert, das Gedachtnis, bestimmte physischeS t i r ken

die Interpretation visuellerS t imu l i , ein implizites Verstandnis des
Wirkens der Schwerkraft usw. einschliefst.

Indem Alva Noe auf diese Kapazitaten als sensomotorische

rahigkeiten (statt als sensomotorische Schemata) verweist, unter-
streicht er die Tatsache, dass diese Kapazitaten nicht blo& gegeben
sind, sondern durch E r f a h r u n g erworben werden miissen.! Neos
Kun: -Fu-Trainingi l l u s t r i e r t Noés Beobachtung: ,,Was wir wahrneh-
men, ist dadurch determiniert, was wir tun (oder von dem wir wissen,
wie wir es zu tun haben); es ist determiniert durch das, was wir zu tun
pereit sind.?11 Wahrnehmung, so Noé, ist keine Aktivitat im Gehirn,
sondern eine mi t Geschick ausgefiihrte Tatigkeit seitens des Tieres
in seiner Gesamtheit. Und die Basis von Wahrnehmung ist implizi-
tes praktisches Wissen dartiber, auf welche Weisen Bewegung Ver-
anderungen bei der sensorischen Stimulation hervorruft. Lesen zum
Beispiel verlangt das impl iz i te Wissen, dass Bewegung der Augen
nach rechts eine Linksbewegung durch das visuelle Feld nach sich
zieht. Essen verlangt das impl iz i te Wissen, dass wir, wenn wir bei-

spielsweise auf eine Seite der Tomate schauen, trotzdem eine ganze
Tomate vor uns haben; was w i r sehen, ist die Prasenz eines drei-
dimensionalen Kérpers i m Raum. Selbst im Dunkeln oder mi t ge-
schlossenen Augen kénnen w i r die verschiedenen Seiten einer
Schachtel betasten und nicht nur die Abfolge von Oberflachenf i ih len,

sondern ihre raumliche Beziehung als verschiedene Seiten derselben
Schachtel begreifen. Ein solcher Wahrnehmungssinn von Prasenz ist
das Ergebnis unseres prakt ischen Begreifens sensomotorischer
Muster, die unsere Gegenwart zu dem, was wir wahrnehmen, ins Ver-
haltnis setzen. Wahrnehmen h e i f t nicht blo&, Sinneseindricke zu

haben, sondern vielmehr, aus sensorischen Eindriicken Sinn herzu-
leiten, und das geschieht i iber unsere sensomotorischen Fahigkeiten.
Dieses Verstiindnis ist nicht nur konsti tut iv f i i r unsere Welterfahrung,

gchema ink

10 yet A l v a Noé, Ac t i on in Perception, Cambr idge, MA: The M I T Press,
4,

l l Ebd.,$.1 (Hervorhebungen im Original).
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ie Wurze l unseres Vermdgens,d a r i i b e r Nac

sonderna n n e Theorie der enaktiven Kognitionbesondesv i t
eesant f t ein nichtreprasentationales Tee n d s d e rLiterati et

kérperliche Bedingtheit. Sein Ansatz legt o t " dass kotpertel?

Praktiken und die Wege des Interagierens mit Technologien Und Um.

welt die Art und Weise affizieren konnten, in der SENSOMOtorische

Fahigkeiten zustande kommen und damit auch die Artun
gestalten, in der Menschen wahrnehmen und Informatio dn,
Enaktivistische Ansatze wie der von Noéstellen daher auch die Bo.

hauptung infrage, dass Wahrnehmung und Kognition bedeuteWi.
den, ,,dass ein unabhangig von derW e l t existlerendes Systemeine

Welt reprasentiert, die unabhangig von seinenWahrnehmungs-
Kognitionsfahigkeiten bestehtS und schlagen stattdesseneineSicht

von Wahrnehmung und Kognition als »verkOrpertesHandeln vor,l2

Dieses Konzept wird in The M a t r i x einfa l lsre ich erkundet
Menschen erhalten uber den Stecker am oberen Ende ihrer Wirbel-

saule elektrische Stimuli, die von ihren Korpern interpretiert werden

und aus denen die Wel t der M a t r i x als e ine W e l t m i t sichtbarer, hér-
barer, f i ih Ibarer Existenz

nenOrdnen

tischen Héhle - anderswo existiert, n u r einigen Erleuchteten bekannt

und in standiger Gefahr, von derselben Maschine zerstért zuwerden,
die die illusionare Welt ugt, in der die meisten Menschen ge-

fangen s i n d13 Das Natratiy des Films zeichnet einen wohlbekannten

12 Francisco J. Varela u. a.: Der mi t t lere Weg der Erkenntn is : d ie Beziehung

on Ich und Welt in der Kognit ionswissenschaft ~ derBr i i ckensch lag
zwischen Wissenschaftlicher Theorie undm e n s c h l i c h e r Er fahrung , iibers.
von Hans Gi interH o l l , 1
Platos Héhle verwe n V
S o g e n a n n t e H o

13

t ten, die yon Ge:
?ern M a u e r ent lan

o e * d i eR e a l i t i t ,D i e Al legor i
1, die, aus ih 6 i4 3 die, rer Hohle bef;

ass die Schatten an derW a n d tatsachlich l iberhe,

8enstanden geworfen
gbewegt werden. Sie
€ verg le icht Philoso-

» r s t begre i fen miissen,
up t keine Real i ta t sind.

d Weise Thi.
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mension bedingt gewesen und immer als ein gemeinsames
ktionieren vonVerkorperungm i tT e c h n i k aufgetreten?19

Hansens Beobachtungen zeigen, wie griindlich menschliche
mehmungs-, Erfahrungs-, Handlungs- und Denkweisen mi t den
uns benutzten Technologien verflochten sind. Technologien - wie

o n e Computer oder die oben erwahnten Smartphones- s ind nicht
oR technische Erweiterungen; tatsachlich vollzieht sich unser Wahr-

nehmen und Denken durch sie. Dies f i ihr t Andy Clark zu seiner Aus-
sage, dass Menschen geborene Cyborgs s i n d . Bernard Stiegler,

Katherine Hayles und Hansen verweisen auf diesen Sachverhalt als
Technogenesis: die Koevolution des Menschen mi t der Technik,2! Die in

ihren WerkenwiederkehrendeT h e s e lautet, dass sich die Evolution des
Menschen- und dessen, was wir mi t menschlichem Geist und Denken
assoziieren ? parallel zu den von den Menschen entwickelten und ein-

gesetzten Werkzeugen vollzog. Diese These wird durch Forschungs-
ergebnisse aus vollig verschiedenen Fachbereichen, insbesondere aus
der Palaoanthropologie und der Evolutionsneurologie, unterstiitzt.

Lange bevor es még l i ch war, eine derar t ig enge Verf lechtung
yon Menschen und Technologie zu imagin ieren, wie sie in The M a t r i x

prasentiert wird, waren Menschen schon ,,geborene Cyborgs? indem
Sinn, dass ihre A r t und Weise, der Wel t zu begegnen, i m m e r in In ter -
aktion mit verschiedenar t igen Techno log ien statt fand. Terrence
Deacon halt folgende Beobachtung fest:

»Durch Stein- und symbol ische Werkzeuge, die man sich
anfangs mi t H i l f e a f fen typ ischer f lex ib le r Lernfah igkei ten
aneignen konnte, wendete sich das Blat t f i i r ihre Benutzer

endgiiltig, die nun gezwungen waren, sich an eine neue, durch

49 Ebd., 5S. 8f.
20 Vgl. Andy Clark, Natural-Born Cyborgs: Minds, Technology, and the Future

ofHuman Intelligence, Oxford: Oxford University Press, 2004.
21 Vgl. Bernard Stiegler, La Technique et le Temps, Paris: Galilée, tome I:

La Faute d?Epiméthée (1994) 3 tome II: La Désorientation (1996); tome III:
Le Temps du cinéma et la Question du mal-étre (2001); dt: Technik und
Zeit, Teil 1: Der Fehler des Epimetheus, ibers. von Gabriele Ricke und Ronald

Vouillé, Zurich u. a.: diaphanes, 2009; Katherine N. Hayles, How We

Think. Digital Media and Contemporary Technogenesis, Chicago u. a.:
Chicago University Press, 2012; Mark B. N. Hansen, Embodying Techno-
Benesis. Technology beyond Writing, Ann Arbor: University o f Michigan
Press, 2003; ders.: Bodies in Code.
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0 j i i e r te ren u n d v i e l f a l t i g e r e n G e s c h i c h t e , i n d e r S c h r i f t u n d
komp

i, Teil eines breiten Spektrums physischer und kogni t iver
rue Jogien sind, von denen der menschl iche Kérpergeist gepragt
Techno nd wird. Um nur zwei Beispiele f i i r die v ie len Werke zu

de a denen dieses komplexere Bild untersucht wurde, sei hier

penne on auf Friedrich Kitt ler, der gezeigt hat, wie Grammophon,
C d Schreibmaschine Tei l dessen geworden sind, wie w i r

e n 24 ynd auf Gilles Deleuze m i t seiner ber i ihmten These der
den formation der Denk- und Vorstel lungsweisen in der Moderne
shack das Kino, die er dadurch erklart, wie Montage und Fi lmkamera

ve Anspriiche an unsere sensomotorischen Schemata stellen.25
m Mitder Situierung dieser Theorien in best immten Zeiten und an

pestimmten Orten geht der Kul tur theoret iker Jonathan Crary in
seinen Techniken des Betrachters noch einen Schritt weiter und zeigt,
wie Technologien wie die Camera Obscura und das Stereoskop f i i r
kulturspezifische Wahrnehmungs- und Denkweisen und f i i r ku l tur -
spezifische Konzeptionen von Wahrnehmung und Verkérperung als

paradigmatisch angesehen werden kénnen.*6 In seinem folgenden
Buch, Aufmerksamkeit: Wahrnehmung und moderne Kul tur , f i h r t
Crary vor, dass solche Wahrnehmungsmodi nicht b l o das Ergebnis
tatsachlicher Begegnungen und Interakt ionen m i t spezifischen
Technologien sind, sondern dass diese Interakt ionen m i t Techno - -
logien inkorporiert werden und so die Wege des Wahrnehmens und
Verstehens verwandeln.?? Die Arbeiten dieser Theoretiker weisen wie
jene von Ong darauf hin, wie Technologien dieWahrnehmungs - ,
Vorstellungs- und Denkweisen affizieren, und sie zeigen, dass die A r t
und Weise, in der sie das tun, nicht nur eine Sache unserer tats ich-
lichen Interaktion mit ihnen ist, sondern wei t dari iber hinausreicht,
80 dass sie Teil naturalisierter - jedoch kul ture l l und historisch
situierter - Modi des Verstehens werden.

4 Vgl. Friedrich Kittler,
& Bose, 1986.

3 Vel. Gilles Deleuze, Das Bewegungs-Bild - Kino 1, ibers. von Ulr ich
Christians und Ulri

¥, ke Bokelmann, Frank fur t a. M.: Suhrkamp, 1989,
' e Jonathan Crary, Techniken des Betrachters: Sehen und Moderne im

?Jahrhundert, itbers. von Anne Vonderstein, Dresden u. a.: Verlag der
Kunst, 1996,

Grammophon, Film, Typewriter, Berlin: Brinkmann

Val Jonathan Crary, Aufmerksamkeit: Wahrnehmung und moderne Kultur,
?bers. von HeinzJat ho, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2002.
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F a z i t

The Mat r i x ist nati ir l ich Fiktion. Interessant ist The

als Science-Fiction, das h e i f t als eine Extrapolation ausd er Bena
: : emn

Stand von Wissenschaft und Technologie des Jahres 1999. LeUesten,

kundige Fantasie dartiber, wohin es in der Zukunftm i t INE sach.

konnte. Obwohl es nicht sehr wahrscheinlich ist, dassd ie Behe

Generation der Lernhilfen tiber einen Stecker ins Gehirneelie Nachste
, oe . . eferty;

sind erste Schritte in der Entwicklung von Gehirn-Computer- Py

stellen bereits unternommen worden. Forschungen zy new
Plastizitat haben gezeigt, dass es moglich ist,Hirnfunktionen onal

organisieren und das Gehirn zu veranlassen, durch die Zun e a
genommene elektrische Impulse als visuelle Bilder oder auch in i
von einem Innenohrimplantat als Klang zu interpretieren, Sole

Forschungen verweisen auf die Méglichkeit, dass Menschena n eine

Umwelt partizipieren, in der Sichtbarkeit und Horbarkeit nicht ZWangs.

laufig der Wahrnehmung vorausgehen, sondern aus der verkorperten

Reaktion auf diese Impulse hervorgehen. Das wiirde zu weiteren Ver.

anderungen in den Fahigkeiten, Hierarchien und Technologien fihren

von denen die menschliche WahrnehmungsweisederWelt konstituiert

und verwandelt wird, sehr ahnlich zu den Veranderungen, die durch

Neos Kung-Fu-Training hervorgerufen werden.
Als Ong in den f r i then 198o0er Jahren schrieb, beobachtete er,

dass Telefon, Radio, Fernsehen und verschiedene Formen der Klang-

aufnahme das durch Schr i f t und Druck hervorgebrachte mindset

zu verandern begannen. Er legt nahe, dass diese Technologien das

Potenzial hatten, eine ,,sekundare Oralitat?2¢ hervorzubringen. Seine

Entscheidung, diese neue Phase als eine sekundare Oralitat (stattals

weitere Entwick lung der Li teral i tat) zu beschreiben, scheint von der

damals wachsenden Bedeutung solcher Medien inspiriert zu sein, die

eher die gesprochene als die geschriebene Sprache festhaltenund

l ibermi t te ln. Der Vorschlag, dass dies gleichbedeutendsei mit einet

Rickkehr zur Oral i tat , lasst al lerdings denUnterschied zwischen e
sprochener und media l ve rm i t te l t e r Sprache unberiicksichtigt. .
ist daher eine Ausblendung genau dieser medialen Vermittlung: a

also Klangaufnahme, Radio und Fernsehen, wenngleich a Lae

schiedenen Wegen, auch M i t t e l dessen sind, was der Untertite

28 O n g , O r a l i t d t u n d L i t e r a l i t d t , $ . 10 .




