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Geleitwort 

Mit der Annaherung an die Jahrtausendwende nahmen Endzeitbeftirchtungen und Endzeit

hoffnungen zu. Manche Zeitgenossen entwarfen apokalyptische Bilder, die von den urn Sen

sationen ringenden Medien begierig aufgegriffen wurden. "Normale KatastroPhen" wurden in 

apokalyptische Dimensionen tiberhOht. Dies betraf nahezu a\le medialen Erscheinungswei

sen: vom Film zum Roman, vom Femsehen bis zur Tagespresse. Tanja Busse wendet sich in 

ihrer Dissertationsschrift dem Phanomen des Apokalyptischen und seiner Konstruktion in den 

Medien zu. 

Die Autorin beschreibt Apokalypse als Erzahlung, der ein spezifisches Geschichtsver

standnis zugrunde Iiegt. Sie entschltisselt die fUr die abendlandische Kultur pragenden apoka

Iyptischen Erzahlungen der Bibel, das Buclh Daniel und die Offenbarung des Johannes, und 

ste\lt diese in Bezug zu den Erzahlungen und Visionen des Mittelalters, etwa bei Joachim von 

Fiore. In der Neuzeit wird die Heilsgeschichte zur vom Menschen gestaItbaren Geschichte. 

Die Autorin zeichnet nach, wie sich das apokalyptische Denken wandelt und mit dem neuen 

Mythos der Maschine und dem Fortschrittsdenken verbandelt. 

Vor diesem Hintergrund untersucht die Autorin theoretisch und fa\lbezogen, wie Medien 

mit dem apokalyptischen Erbe umgehen. Als Beispiele wahlt sie den politischen Publizisten 

Karl Kraus, die Berichterstattung tiber den Untergang der Titanic und den Reaktorunfa\l von 

Tschemobyl. Der medientheoretischen Interpretation dieser Fa\le schlieBt sich der Blick auf 

die aktue\le Situation apokalyptischen Denkens und apokalyptischer Darste\lung vor dem 

Millenniumswandel an. Die Autorin untersllcht Spielfilme, Endzeitliteratur und die Bericht

erstattung tiber den ICE-Un fall von Eschede. SchlieBlich sptirt sie in Tageszeitungen und 

Magazinen dem Urn gang mit dem Apokalyptischen am Beispiel der Jahreswende 1998/99 

nacho 

Tanja Busse priisentiert eine brill ante Auseinandersetzung mit der Apokalypse und ihrer 

gegenwartigen Bedeutung in den Medien. Dies konnte nur gelingen, weil es die Autorin bei

spielhaft verstand, interdisziplinar zu arbeiten und dabei Philosophie, Theologie, Psycholo

gie, Kommunikationswissenschaft und Semiotik integrierend zu erschlieBen. 

Das groBe Verdienst der Arbeit liegt darin, den oft diffus, ja falsch benutzten Apokalypse

begriff in angemessener Weise zu erschlieBen und eine Systematik vorgelegt zu haben, mit 

deren Hilfe apokalyptisches Denken und Argumentieren offengelegt werden kann - und zwar 

auch da, wo es nicht explizit urn klassisChe apokalyptische Motive und entspreChendes Vo

kabular geht. Die Autorin macht den Apokalypsebegriff damit zuganglich fUr die (kommuni

kations-) wissenschaftliche Analyse und liefert zugleich den empirisChen Beleg fUr deren 

Praktikabilitat. 

v 



Wir haben es hier mit einer Arbeit zu tun, die kulturwissenschaftlich von auBerordentli

chern Interesse ist, halt sie doch der abendliindischen Gegenwart ein klares Spiegelbild vor, 

was den publizistischen und politischen Umgang mit grundlegenden Sinn- und Existenzfra

gen betrifft. 

Prof. Dr. Claus Eurich 
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Vorwort 

Ais Michel von Uinneberga auf dem Jahrmarkt in Vimmerby ein Feuerwerk entfachte, 

dachten die Vimmerbyer, nun komme das Ende, denn der Komet falle auf die Erde. 

Am Ende des alten Jahrhunderts, als die Jahrtausendwende nur noch einige Jahre entfernt 

war, drohten erneut Kometen auf die Erde zu fallen. Diesmal im Kino. 1996 schon hatten 

AuBerirdische die Erde attackiert, dann war die Titanic noch einmal versunken und hatte ei

nem MilIionenpublikum den Weltuntergang im kleinen vorgefiihrt. Und es war ein Buch er

schienen, eine Karl Kraus-Biographie, die den groBen Meister der Kritik als "Satiriker der 

Apokalypse" beschrieb. 

Es schien einen Zusammenhang zu geben. Endzeitspannung lag in der Luft, keine Panik, 

eher ein Grusel, ein SpaB am groBen Schrecken. Und die Form, in der von Bedrohung und 

Ende erziihlt wurde, iihnelte sich. Sorglose Kinogiinger waren sich sicher, daB die Weltunter

gangsfilme nichts als die Foige der neuen Moglichkeiten in der Computeranimation waren, 

doch Professor Claus Eurich hatte meinen Blick dafiir geschult, daB sich hinter bunten BiI

dern von neuer Technik mehr verbirgt. So habe ich mich auf die Suche nach Form und Sinn 

von Weltuntergangserziihlungen gemacht. 

Diese Arbeit ist das Ergebnis dieser Suche. Sie wurde am 13. Dezember 1999 von der U

niversitiit Dortmund als Dissertation angenommen. 

Ich bedanke mich bei Prof. Dr. Claus Eurich fiir viele hilfreiche Gespriiche, wertvolle Hin

weise und freundliche Ermutigung und bei Prof. Dr. Kurt Koszyk fiir sein Interesse an meiner 

Arbeit. Vie len Dank auch an Elke Buhr, Kathrin Busse, Dr. Tobias Diirr, Olaf Kaltenborn, 

Morten Kansteiner, Anna Kindhiiuser, Nils Klawitter, Sonja Kretzschmar, Prof. Dr. Barbara 

Mettler-v. Meibom, Dr. Holger Noltze und Julia Stotz fiir Ideen und konstruktive Kritik, und 

an Michael Thamm und das WDR-Studio Bielefeld fiir promoventenfreundliche 

Arbeitszeiten. 

Diese Arbeit ist meinen Eltern gewidmet. 

Dr. Tanja Busse 
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Ausdriicken im apokalyptischen Kontext zu beschreiben, mit einem herrneneutischen. Ich 

interpretiere die Texte unter Beriicksichtigung ihres historischen Kontextes und der in Kapitel 

2 erarbeiteten Merkmale apokalyptischen Denkens. 

Bei der Interpretation versuche ich, das eigene Wirklichkeitskonzept transparent zu ma

chen2 und gleichzeitig die den Texten zugrunde liegenden Wirklichkeitskonzeptionen zu ver

stehen. Denn die erkenntnistheoretische Annahme, daB Erkenntnis an Konstrukte gebunden 

ist3, ist selbst ein Konstrukt eben so wie die herrneneutische Annahme, daB Verstehen von 

Texten unter Beriicksichtigung ihrer Kontexte zumindest bedingt moglich ist. Texte lassen 

sich also niemals vollstandig verstehen. 

In jedem der historischen Faile laBt sich die apokalyptische Figur festmachen, doch neh

men aile einen anderen apokalyptischen Verlauf. Damit haben sie doppelte Bedeutung: Zum 

einen haben sie als einzelne Ereignisse die apokalyptische Sernantik erganzt und das kollekti

ve Verhaltnis zur Apokalypse verandert, zum anderen dienen sie als Beispieie fiir mediale 

Erscheinungsforrnen des Apokalyptischen: die apokalyptische Erzahlung eines einzelnen bei 

Karl Kraus; ein Ereignis, das zu einem variablen apokalyptischen Zeichen wird, aus dem ver

schiedene apokalyptische Erzahlungen hervorgegangen sind irn Fall des Untergangs der Tita

nic und ein Ereignis, das als apokalyptische Wamung in eine apokalyptische Erzahlung von 

globaler Reichweite eingebettet wird im Fall Tschemobyl (Kap. 5). 

Diese Arbeit enthalt empirische Untersuchungen, dennoch ist sie eher eine theoretische 

Arbeit. Es geht mir darin weniger urn die historische Dokumentation der Berichterstattung als 

urn die Beschreibung einer bestimmten Art zu den ken und die Welt zu interpretieren. Mein 

Ziel ist es, den oft vage und falsch benutzten Begriff der Apokalypse fur die Kornmunikati

onswissenschaft handhabbar zu machen und eine Systematik zu entwickeln, mit deren Hilfe 

apokalyptisches Denken und Argumentieren auch dort erkennbar wird, wo es nicht explizit 

urn Katastrophen und Weltuntergange geht. Diese Systematik wird im sechsten Kapitel ent

wickelt. 

Wie also erscheinen apokalyptische Erzahlungen im massenmedialen Kommunikations

kontext? Die Konnotationen eines Zeichens haben eine besondere Bedeutung in den apoka

lyptischen Erzahlungen. Zeichen, die in einer Erzahlung eine wichtige Rolle spielen, werden 

semantisch aufgeladen, etwa wie der Eisberg, der in der Erzahlung yom Untergang der Tita

nic - und dariiber hinaus - zu einem Zeichen fiir unterschatzte Gefahr geworden ist. Ich un-

2 Mein erkenntnistheoretischer Ausgangspunkt ist dabei die Annahme einer zumindest teilweise erkennbaren 
und verstehbaren AuBenwelt. In der Terminologie Hans Lenks ware das die Kombination eines metaphysischen 
und eines kognitiv-erkenntnistheoretischen Realismus. Vgl. Lenk, Hans: Interpretation und Realitat. Vorlesun
gen tiber Realismus in der Philosophie der Interpretationskonstrukte, Frankfurt am Main 1995, S. 28. 
3 Ebd., S. 9 f. u. S. 244. 
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1 Einleitung 

Schon kommt Ungliick auf Ungliick. Das Ende kommt. Es kommt das Ende. 
Das Ende niihert sich dir. Siehe, es kommt. Jetzt ist die Reihe an dir ... 

Ezechiel 7,5-7 

lahrtausendende und lahrtausendwende sind gewichtige W6rter, die in Medien geme ver

wendet werden, urn Zeitdiagnosen epoch ale Bedeutung zu verleihen. Das Ende kommt immer 

drohend und manchmal auch verheiBend daher. Das ist ein guter Stoff flir Medien. Noch bes

ser ist flir sie, daB sich das Ende mit einer Krise kombinieren laBt. Denn Krise ist immer. Das 

widerspricht zwar der Definition des Begriffes, nicht aber der Logik der Medien. 

Die Apokalypse ist die klassische narrative Form, die die Elemente der Krise und des En

des sinnstiftend zu einer Erziihlung verbindet. Sie ist eine traditionelle Form der Krisenbe

waItigung, die der Erfahrung von Unsicherheit und Bedrohung einen hOheren teleologischen 

Sinn verleiht. Darin ahneln sich die Offenbarung des Johannes und die Bilanzen des Club of 

Rome. 

These dieses Buches ist, daB auch die Medien auf die Apokalypse als Verlaufsform und 

Erkliimngsmodell zuriickgreifen. In der Katastrophenberichterstattung wird ein Ereignis zur 

Katastrophe, die nicht flir sich selbst steht, sondern eine Interpretation verlangt. Die Katastro

phe wird zum Zeichen flir einen gr6Beren Untergang. Das Schiff versinkt und die Welt geht 

unter. Der Rhein hat Hochwasser und das Weltklima verandert sich. Die Aktien schwanken 

und die Weltwirtschaft kollabiert. Zur Apokalypse geh6rt aber auch das dritte Element: Die 

Katastrophe ist gleichzeitig Ankiindigung des vernichtenden Untergangs und enthiillender 

Neuanfang, Hinweis zu Umkehr und Rettung. 

Dieses Buch untersucht die Erscheinungsformen des Apokalyptischen in den Medien vor 

der Jahrtausendwende und fragt nach der dahinter stehenden Geisteshaltung. Ziel der Arbeit 

ist es, Kriterien zu entwickeln, urn apokalyptisches Denken zu beschreiben und auch dort zu 

erkennen, wo es auf tritt, ohne sich explizit apokalyptisch oder endzeitlich zu nennen. 

Dabei geht es auch urn die Frage, wie die Menschen mit der von ihnen selbst verursachten 

Gefahrdung ihrer Welt umgehen und ob die apokalyptische Erziihlung ein angemessener 

Umgang mit den existentiellen Bedrohungen der Menschheit ist. Denn hinter der narrativen 

Konstruktion der Apokalypse gibt es eine komplexe Wirklichkeit, flir die sich die westlichen 

Gesellschaften eine Gestaltungsmacht erarbeitet haben, die im letzten Jahrhundert in eine 

Gestaltungspflicht umgeschlagen ist - in globaler Dimension. Zur Zeit der Offenbarung des 

Johannes war die Erde als ganze ein Objekt der Vorstellung, allenfalls der Erfahrung. Heute 



ist die Dimension der Globalitat eine Kategorie der Handlung. Das gibt dem apokalyptischen 

Denken neue Aktualitat. 

Hier tau chen auch die uralten prometheischen Zweifel auf, ob die Menschen ihren Werken 

gewachsen sind, und die Versuchung, die Euphorie iiber menschliche Sch6pfungen mit Un

tergangsfliichen zu belegen, und die kassandrische Erfahrung, daB der Prophet fiir seine 

schlechte Nachricht verantwortlich gemacht wird. 

Die Menschen sind sterblich, das Leben ist eo ipso bedroht, auch durch Gefahren, die der 

Mensch nicht selbst verursacht hat. Fiir den, der vor Hunderten von Jahren Angst vor dem 

Teufel hatte, war diese Gefahr genauso subjektiv real wie fUr uns heute die Atombombe. E

xistentielle Bedrohung ist grundsatzlich also nichts Neues. Dennoch oder deshalb ist die Fra

ge nach dem Umgang mit ihr nicht beantwortet. Sie stellt sich immer wieder neu. Hier also 

auch. 

Die Welt zeigt Tod und Ende. Aus dieser Erfahrung machen die Menschen BiJder von Tod 

und Ende, und diese Bilder zeigen oft Wiederauferstehung und neues Leben. Das gesehene 

Ende wird nicht geglaubt: Der Tote endet nicht, sondern zieht in das Totenreich oder fahrt in 

den Himmel. Ebenso ist das imaginierte Welten de oft Teil einer zyklischen Welterneuerung 

oder der Ubergang zu einer besseren Welt. 

Die apokalyptische Erzahlung, reduziert auf ihren Kern von Zerst6rung, Enthiillung und 

Erneuerung, laBt sich als eine narrative Form verstehen, die Erleben strukturiert. Die Apoka

lypse ist ein uraltes mythisches Motiv, das in vielen Kulturen immer wieder auftaucht. Die 

Apokalypse der christlich-abendlandischen Kultur hat ihre Wurzeln im persischen Zoro

astrismus, im Judentum und in der nordischen Mythologie. An den historischen Zeitpunkten, 

an denen zunachst die Mythologie und spater die Religion ihre Verbindlichkeit und alleinige 

Giiltigkeit der Welterklarung verlieren, verschwindet die Apokalypse nicht etwa, sondern 

transformiert sich vielrnehr. Auch wenn die Existenz eines strafenden Gottes nicht langer 

geglaubt wird, bleibt die Apokalypse eine Interpretationsvorlage fUr erlebte Bedrohung und 

erahnte Enden. Solange Gott die Regie der Apokalypse fUhrte, gab es die VerheiBung eines 

Neuen Jerusalems, einer besseren Welt nach dem Ende der alten. Auch die modernen Uto

pien kannten diese Heilserwartung in sakularisierter Form. Ihr Neues Jerusalem war irdisch. 

1m zwanzigsten Jahrhundert tritt den imaginierten und symbolischen Apokalypsen der kul

turellen Weltauslegung pl6tzlich der wissenschaftlich begriindete m6g1iche Weltuntergang 

entgegen: als eine Apokalypse, die ihr drittes Element, die Erwartung eines Neuanfangs, ver

loren hat und fortan Inferno oder Katastrophe bedeutet. Jetzt haben die Menschen nur die 

Kraft, die Welt zu zerst6ren, nicht aber die Macht, eine neue zu schaffen. 
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Nach dem einleitenden ersten Kapitel beschreibe ich, was die Apokalypse grundslitzlich 

ausmacht. Apokalypse ist etwas anderes als der umgangssprachliche Gebrauch nahelegt, und 

sie ist mehr als eine literarische Textgattung innerhalb der Theologie. Ich bezeichne als Apo

kalypse eine Erzlihlung mit einer klassischen narrativen Form, der dreistufigen apokalypti

schen Figur, bei der aus der Zerstorung des Alten etwas Neues und Besseres entsteht. Sie hat 

ein bestimmtes Welt- und Geschichtsverstlindnis, das sich durch die Bewertung der Gegen

wart als Krisenzeit und die Vorstellung auszeichnet, daB die Geschichte ein Ziel hat, auf das 

sie zulliuft. 1m zweiten Kapitel unterscheide ich verschiedene Dimensionen von Apokalypsen 

und versuche zu erklliren, warum in Apokalypsen oft die Welt untergeht. Die Apokalypse 

sieht Zeichen in der Welt und will selbst als ein so1ches verstanden werden. Sie ist regressiv 

in ihrem Dualismus und ihrer Radikalitlit und progressiv in ihren Zukunftsvisionen (Kap. 2). 

Die heutigen Untergangsvorstellungen bedienen sich historischer Quellen und Modelle. 

Die wichtigste ist die Johannes-Apokalypse, deren Motive fast zweitausend Jahre lang ein 

Thema waren: immer wieder erglinzt, umgeformt und mit aktuellem Material vermischt. 

Auch weil dort von der tausendjlihrigen Herrschaft Christi und der Mlirtyrer die Rede ist, ha

ben die Medien am Ende des zweiten Jahrtausends das Millenium und Endzeitstimmung zum 

Thema gemacht. Dieser sozial- und ideengeschichtliche Hintergrund muB beriicksichtigt 

werden, urn die Weltuntergangsvisionen dieses Jahrhunderts beschreiben zu konnen. Deshalb 

zeichne ich in einem historischen AufriB Semantik und Funktion von Weltuntergangsvisio

nen nach (Kap. 3). 

Die beginnende Neuzeit ersetzt das EndzeitbewuBtsein durch Aufbruchsstimmung. Gott 

tritt in den Hintergrund, der Mensch Ubemimmt die Verantwortung fUr die Geschichte. Die 

klassische Apokalypse, die, die Teil des gottlichen Heilsgeschehens war, verliert ihre gesell

schaftliche Relevanz. Ihre Anhlinger werden in Sekten gedrlingt. Die neue Metaerzlihlung, der 

Glaube der Aufklarung an Vemunft und Fortschritt, steht im Widerspruch zum apokalypti

schen Denken. Dennoch verschwindet es nicht etwa, sondem taucht in verwandelter Form als 

slikularisierte Eschatologie oder Endzeitmythos wieder auf (Kap. 4). 

1m zweiten, empirischen Teil untersuche ich, wie die Massenmedien im zwanzigsten Jahr

hundert auf das apokalyptische Denken zuriickgreifen und es verlindem. An historischen und 

aktuellen Beispielen untersuche ich apokalyptische Erzlihlungen in den Medien. Dazu mache 

ich qualitative Inhaltsanalysen von Texten1, in denen ich apokalyptische Erzlihlungen vermu

teo Ich kombiniere dabei einen semiotischen Ansatz, urn die Bedeutungsverlinderung von 

1 Ich berufe mich auf den Text-Begriff der "objektiven Hermeneutik", in der "aile Objektivationen des Men
schen" als Texte und "damit als Sinngebilde" gelten. Vgl. Heinze-Prause, Roswitha I Heinze, Thomas: Kultur
wissenschaftliche Hermeneutik, Opladen 1997, S. 16. 
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terscheide dabei zwischen apokalyptischen Zeichen (mit besonderer Bedeutung ftir eine be

stimmte apokalyptische Erziihlung) und Symbol en (mit abstrakter Bedeutung tiber den histo

rischen Kontext hinaus). Eine apokaJyptische ErziihJung beansprucht, geheimes Wissen zu 

enthtillen, und kritisiert den Status quo. Deshalb gelten ftir den apokalyptischen Diskurs be

sondere Regeln (Kap. 6). 

1m siebten Kapitel untersuche ich gesellschaftliche Stimmungen, Vorstellungen von der 

Zukunft und dem Zustand der Welt vor der Jahrtausendwende im Hinblick auf eine apokalyp

tische Befindlichkeit. Heute, so Derrida, hat die Apokalypse bereits stattgefunden: in den 

Texten und in den Kiipfen. Wir leben in einer Zeit danach: nach dem Mauerfall, nach dem 

Ende des Kalten Krieges, nach dem Ende der Geschichte, nach dem Ende der Metaerziihlun

gen. Diese Erfahrungen haben eine abgekllirte Indifferenz im Umgang mit Krisen und Bedro

hungen hervorgerufen (Kap. 7). 

Die amerikanischen Katastrophenfilme Armageddon und Deep Impact inszenieren Beina

he-Weltuntergange als Actionfilm und Komiidie. Darin wird nicht nur die Welt, sondem vor 

allem konservative amerikanische Werte gerettet. Das apokalyptische Zeichen Atom enthalt 

in diesen Filmen eine neue Bedeutung (Kap. 8). 

In der Literatur finden sich die Untergangserziihlungen mit kleinerer Reichweite. Zwei er

folgreiche deutsche Romane des Jahres 1998 beschreiben eine emotionale Endzeit: Sibylle 

Berg (Sex II) und Tim Staffel (Terrordrom) erzahlen, wie innere und auBere Welten auswegs

los zerfallen und Gleichgiiltigkeit in HaB umschlagt (Kap. 9). 

Auch in der Katastrophenberichterstattung wird das apokalyptische Verlaufsmodell ange

wendel. Die Berichterstattung von Zeitungen und Zeitschriften tiber den ICE-Unfall von E

schede zeigt, wie ein Unfall zu einem Zeichen einer krisenhaften gesellschaftlichen Entwick

lung wird. Einige Medien deuten das Zugungltick als apokalyptische Wamung, der aber keine 

komplette apokalyptische Erzahlung, keine Untergangsprognose folgt (Kap. 10). 

Die Berichterstattung zur Jahreswende 1998/99 zeigt, daB der bevorstehende Jahrtausend

wechsel als mediales GroBereignis und kollektives Erlebnis inszeniert wird (Kap. 11). 

Die verschiedenen apokalyptischen Erziihlungen in den Massenmedien vor der Jahrtau

send wende lassen sich auf eine gemeinsame Haltung gegentiber existentiellen Gefahrdungen 

zuriickfiihren. Es ist die des postmodemen Gleichgiiltigen, der gelemt hat, mit seiner Ohn

macht angesichts der immerwahrenden Krise zu leben. Ftir ihn werden die fiktiven und nicht

fiktiven Geschichten vom Ende der Welt zu Erlebnissen, der Kometeneinschlag im Kino wie 

die Flugreise an die Datumsgrenze Silvester 1999. 

Den existentiellen Bedrohungen weicht er damit nicht aus. Er weiB, daB die Bedrohung ir

reversibel ist. Die Transformation der apokalyptischen Erzahlung in die Sphare von Unterhal-
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tung und Medienerlebnis gleicht einer psychologischen Entschiirfung der realen Bedrohung. 

Die Erziihlung vom Ende bannt die Gefahr. 
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2 Was ist Apokalypse? 

In Berlin kann man "apokalyptisches Rugby" spielen. "Apokalypse Rau" in Nordrhein

Westfalen schreibt die Suddeutsche Zeitung, "Apokalypse und Paradies" an der Barentssee 

liest man im Reiseteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und "Apokalypse in der Heide" 

steht im Focus tiber den ICE-Unfall von Eschede; an anderer Stelle wird BSE als "apokalyp

tisches Szenario" empfunden, und eine junge amerikanische Autorin will nur noch tiber die 

"oncoming apocalypse in my brain" sprechen.4 

Es sagt sich gem Apokalypse vor der lahrtausendwende, doch nicht alles, was so bezeich

net wird, ist apokalyptisch. Apokalypse scheint ein mediengerechter Superlativ zu sein. Die 

Urn gangs- und Mediensprache benutzt den Begriff im Sinne von groBtem Unheil, Grauen und 

Schrecken5 und reduziert damit seine urspriingliche Bedeutung. 

In der Theologie bezeichnet Apokalypse eine literarische Gattung: Texte des ludentums 

und des friihen Christentums, in denen ein Seher seine von Gott mitgeteilte Vision verktindet. 

Darin geht - in symbolischen Bildem anschaulich dargestellt - die alte, verdorbene Welt un

ter, dann richtet Gott tiber die Menschen und verheiBt ihnen das Neue Jerusalem als paradie

sischen Ort. Die Enthtillung einer besseren Welt ist untrennbarer Bestandteil der Apokalypse: 

Das griechische a1tOlCaA.UIjIt<J bedeutet Enthullung oder O./fenbarung, im wortlichen Sinn 

Abdecken, zum Beispiel des Kopfes, im metaphorischen Sinn Aufdecken einer verborgenen 

Wahrheit.6 

Diese Arbeit betrachtet die Apokalypse als Erzahlung mit einer klassischen narrativen 

Form, der apokalyptischen Figur, und einem bestimmten Welt- und Geschichtsverstandnis. 

Das wird im folgenden Kapitel erlautert. 

In diesem Sinn ist der Begriff Apokalypse nicht an die jtidischen und friihchristlichen pro

phetischen Schriften gebunden, denen er seinen Namen verdankt. Auch mit dem umgangs

sprachlichen Gebrauch von apokalyptisch hat die apokalyptische Erziihlung oft wenig zu tun. 

4 Berliner Zeitung v. 21.8.1998, Siiddeutsche Zeitung v. 3.7.1997, S. 3; Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 
8.12.1997, S. 13; Focus Nr. 2411998, S. 7; Anzeige des Veri ages Hoffmann und Campe; Wurtzel, Elizabeth: 
Prozac Nation: Young and depressed in America. A memoir. Boston 1994, S. 60. 

5 Der Duden von 1980, S. 121, erklart Apokalypse mit "Unheil, Schrecken". 
6 Menge-Giithling - Enzyklopiidisches Worterbuch der griechischen und deutschen Sprache, Bd. I: Griechisch
Deutsch, Berlin 1962 (17. Aufl.), S. 90. 
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2.1 Fonn, Gehalt und Dimensionen dec Apokalypse 

Rei einigen Vogeln des Himmels geht es anders zu als unter den Menschen im aUgemei
nen. Es gibt iiber hundert Arten von Weber- und Knotervogeln. Hier ist es das Mannchen, 

das webt und das Nest vorzeigt, um auf das Weibchen Eindruck zu machen. 
Rei einigen Arten zerstort das Mannchen das Nest, wenn das Weibchen ein anderes ge

wahlt hat, und wirft es weg. 

Adriano SofrF 

2.1.1 Die apokalyptische Figur 

Die apokalyptische Figur ist die narrative Grundstruktur, die eine bestimmte Form von 

Transformation beschreibt, bei der das Neue nur aus der Zerst6rung des Alten entstehen kann. 

Sie besteht aus der Trias KriselEndzeit - Untergang!Zerst6runglEnthiillung - Neubeginn, die 

nacheinander in der Zeit angeordnet sind und narrativ verkniipft werden. Dafiir liefert die 

Natur Vorbilder: die Raupe, die sich verpuppt, urn zum Schmetterling zu werden, die sich 

hiiutende Schlange, der Blatter abwerfende Baum, die Weizenptlanze, die stirbt, wahrend ihre 

Samen rei fen, das Gewitter, bei dem sich die schwiile Luft entladt. Das Kind, das beim Malen 

ein Blatt zerkniillt und weit von sich wirft, urn auf einem neuen Blatt einen weiteren Versuch 

zu machen, folgt dieser Figur. Ebenso der Bauherr, der ein altes Haus sprengt, urn auf den 

Triimmem ein neues zu bauen, oder der Urwaldbewohner, der ein Stiick Urwald rodet, urn es 

neu zu beptlanzen. Die apokalyptische Figur ist die Handlungsanweisung des Revolutionars 

im Gegensatz zum Reformator. Viele My then und Geschichten folgen der apokalyptischen 

Figur, etwa der griechische Mythos yom Vogel Phonix, der sich verbrennt, urn verjiingt aus 

der Asche zu steigen, oder Dostojewskis Roman Schuld und Siihne, in dem Raskolnikow erst 

morden muS, urn gelautert zu werden. 

Die apokalyptische Figur mit ihrem radikalen Ende und dem radikalen Neuanfang eignet 

sich gut fiir soIche Erzahlungen. Sie thematisiert eine Krisenstimmung und fasziniert durch 

ihre Totalitat im Umgang mit dieser Krise. 

2.1.2 Die apokalyptische Erzahlung 

Die apokalyptische Figur allein macht noch keine Apokalypse. Sie ist nichts weiter als eine 

Figur, die eine Transformation durch Zerstorung beschreibt, und damit eine notwendige, aber 

nicht hinreichende Bedingung fiir eine apokalyptische Erzahlung. Zu ihr gehoren die Behaup-

7 Sofri, Adriano: Der Knoten und der Nagel. Ein Buch zur linken Hand, Frankfurt am Main 1998, S. 206. 
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tung eines enthiillenden Gehalts, eine als krisenhaft empfundene Gegenwart und eine Heils

erwartung fiir die Zukunft. Eine Apokalypse geht davon aus, daB die Geschichte ein Ziel hat. 

Meistens ist das Ziel das Heil. Sie ist eine Geschichte mit Offenbarungscharakter. Sie stellt 

der Krise die Vision einer neuen, besseren Welt gegeniiber. Die Apokalypse ist auch eine 

Prophezeiung: Sie warnt vor falschem Verhalten, droht mit Strafe, rat zu richtigem Verhalten, 

urn gerettet zu werden, und trostet mit der VerheiBung einer besseren Welt. 

Die religiose Apokalypse ist eine Spezialform der Prophetie, die ihr Zukunftswissen aus 

gottlicher Offenbarung erhalt. Apokalyptisches Denken kann aber auch im Zusammenhang 

von Prognosen stehen, die ihre Erwartungen fiir die Zukunft aus rationalen Verfahren ablei

ten.8 

2.1.3 Authentische, sekundare und Scheinapokalypsen 

Diese Apokalypsen konnen unterschiedliche Dimensionen haben. Nach Claus Eurich er

scheinen Mythen in unterschiedlicher Tiefe: als authentische oder sekundare My then oder als 

Scheinmythen.9 Der authentische Mythos zielt dabei "auf das Ganze des Seins und der Wirk

lichkeit von Welt" und hat fiir die Menschen, die ihn erkennen, absolute und verbindliche 

Qualitat,IO etwa wie die biblische Geschichte vom Paradies. Dem sekundaren Mythos fehlt 

die transzendente Dimension, er bezieht sich nur auf Weltausschnitte, nicht auf die ganze 

Welt. Viele Fortschrittsmythen unserer Zeit, etwa Francis Fukuyamas Vision vom Ende der 

Geschichte in der liberalen Demokratie, konnen als sekundare My then verstanden werden.11 

Der Scheinmythos schlieBlich bedient sich der Motive der authentischen und sekundaren My

then fiir eigene Zwecke, ohne die Welt oder den Menschen zu deuten. Scheinmythen findet 

man haufig in politischer Rhetorik und in der Werbung. 

Die klassischen Alterturnswissenschaftler haben My then ausschlieBlich in vor-aufgeklarten 

mythischen Gesellschaften verortet. Diese Vorstellung steht im Einklang mit dem kulturanth

ropologischen und entwicklungspsychologischen Modell der aufsteigenden BewuBt

seinsstrukturen, nach dem einer uroborischen Phase eine magische, dann eine mythische und 

schlieBlich eine aufgeklarte folgt. 12 Adorno und Horkheimer dagegen haben beschrieben, wie 

8 Zur Unterscheidung von Prophetie und Prognose vgl. Holscher, Lucian: Weltgericht oder Revolution. Protes
tantische oder sozialistische Zukunftsvorstellungen im deutschen Kaiserreich, Stuttgart 1989, S. 17 ff. 

9 Eurich, Claus: Mythos Multimedia. Dber die Macht der neuen Technik, Miinchen 1998, S. 17 ff. u. 67 ff. 
10 EbI!., S. 17. 
II Fukuyama, Francis: Das Ende der Geschichte. Wo stehen wir? Miinchen 1992. 

12 Vgl. Neumann, Erich: Ursprungsgeschichte des Bewu8tseins (1949), Miinchen 1968. Der Begriff uroborisch 
(nach der Kreisschlange Uroboros) bezeichnet den Zustand, in dem der Urrnensch bzw. das Kleinkind noch nicht 
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die AufkHirung verklart und schlieBlich selbst zum nicht hinterfragbaren Mythos wird.I3 Das 

heiBt, die friiheren BewuBtseinsstrukturen verschwinden nicht beim Aufstieg in eine hohere 

Phase, sondem sie werden allenfalls verdrangt, urn dann unvermutet wieder aufzutauchen. 

Dieses Phanomen wird als Regression bezeichnet. 14 My then und Apokalypsen treten also 

nicht nur in Gesellschaft mit mythischer BewuBtseinsstruktur auf, sondem auch in aufgekHir

ten Gesellschaften. Dort vermischen sich rationale und mythische Elemente. 

Apokalypsen lassen sich ahnlich wie Mythen nach Tiefendimensionen unterscheiden. Eine 

authentische Apokalypse verlangt wie ein Mythos von ihren Rezipienten den Glauben an ihre 

Giiltigkeit und absolute Verbindlichkeit, gleich ob sie in einer mythischen oder aufgeklarten 

Gesellschaft auftritt. Dabei ist sie weniger ein Zeichen fiir das, was in der Welt geschehen 

wird, als fiir das, was die Welt bedeutet. Sie ist eine Prophezeiung, die geglaubt werden will, 

weniger in den Details als in ihrem Geschichtsverstandnis. So ware die Wahrheit der Offen

barung des Johannes fiir die friihen Christen nicht die Erwartung bizarrer Tiere und kanniba

lischer Festmahler (Offb 19,18), sondem die eschatologische Dimension: Christus wird die 

Welt yom Bosen retten, und das Ziel der Geschichte ist eine neue Welt ohne Tod, Trauer und 

Miihsal (21,1-4). 

Die authentische Apokalypse ist Teil eines Mythos oder einer Religion mit umfassendem 

Deutungsanspruch. 15 Sie stellt sich den Grundfragen nach dem menschlichen Sein und Han

deln: Wie soli man leben? Was soli man tun? Was diirfen wir und was nicht? Was ist das Ziel 

der Geschichte? 

Auch die sekundare Apokalypse hat mit dem Handeln der Menschen zu tun, allerdings oh

ne Anspruch auf religiose oder transzendente Riickbindung. Sie ist zeitlich begrenzt und an 

die jeweilige Kultur, in der sie auftritt, gebunden, und stellt in diesem Kontext die Frage: 

Was sollen wir und was diirfen wir? Ais eine solche Apokalypse laBt sich der Film The Day 

After (USA 1983, Regie: Nicholas Mayer) interpretieren. Er prophezeit eine Katastrophe, den 

Atomkrieg, als Foige menschlichen Handelns. Allerdings ist hier die apokalyptische Figur 

nicht komplett. Dem Film fehlt konsequenterweise das dritte Element, der Neubeginn, denn 

eben darin besteht ja die Wamung des Filmes: Die Katastrophe muB verhindert werden, denn 

zwischen Ich und Nicht-Ich unterscheidet. Nach Jean Gebser wird dem rationalen das integrale BewuBtsein 
folgen, das iiber die AuBerlichkeit der rationalen Erkenntnis hinausweist (Gebser, Jean: Vorlesungen und Reden 
zu "Ursprung und Gegenwart", Gesamtausgabe Bd. VIII, Schaftbausen 1986, S. 55-69). Ich berufe mich auf 
dieses Modell, ohne damit - wie implizit vielleicht suggeriert - den aus westlich-europiiischer Sicht weniger 
entwickelten Gemeinschaften unsere Entwicklung als einzig miiglich vorhersagen zu wollen. 

13 Horkheimer, Max I Adorno, Theodor W.: Dialektik der Aufkliirung (1947), Frankfurt am Main 1988, darin 
vor allem: Der Begriff der Aufkliirung, S. 9-49. 
14 Vgl. Kap. 2.4. 

15 Zur Niihe von Apokalypse und Mythos vgl. Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exegese, Bd. 2: Die 
Wahrheit der Werke und der Worte, OltenIFreiburg im Breisgau 1985, S. 473. 
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sie wiirde das Ende der Menschheit bedeuten. Das zugrunde liegende Geschichtsverstandnis 

verweist also nicht, wie bei eschatologischen Apokalypsen auf jenseitiges Heil, sondern for

muliert den gegenwartigen Zustand als erhaltenswert und postuliert Leben und Frieden als 

Werte. 

Der Scheinapokalypse fehlt eine soIche Botschaft. Sie bedient sich apokalyptischer Ele

mente urn des Effektes willen, ohne ihre Geschichte in ein teleologisches ModelI einzubinden 

oder einen bestimmten Lebens- und Weltentwurf in Frage zu stelIen. So kann Robert Merles 

Roman iiber einen Atombombenangriff Malevil oder Die Bombe ist gefallen (1972) als 

Scheinapokalypse gelten, bei dem der "Schrecken der nuklearen Katastrophe ( ... ) als bloBes 

Spannungselement" eingesetzt wird und so die Apokalypse trivialisiert wird. 16 Auch viele der 

Katastrophenfilme der spaten neunziger Jahre konnen als soIche Scheinapokalypsen gelesen 

werden. 

AlIen Apokalypsen gemeinsam ist die - zumindest partielI aufgenommene - apokalyptische 

Figur. Dabei ist die Apokalypse als Erzahlung nicht an Genres gebunden. Sie kann sich in 

alIen Kulturformen auBern: in religiOsen Schriften und wissenschaftlichen Aufsatzen, in Zei

tungsmeldungen und Kinofilmen, in Romanen und Gemalden. Die Erscheinungsform ist be

Iiebig. 

2.2 Zum Verhaltnis von Apokalypse und Weltuntergang 

Alles Apokalyptische in Natur und Weltgeschichte, alles Posaunenblasen, Zomschalengie
j3en und Abgrundentriegeln, ja aile Weltbriinde, aile Untergiinge und neuen Paradiese sind 

nur die aufgeschlagene Bilhne, die Instrumentierung und die Gleichnisse der wirklichen Apo
kalypse, der des Menschen. 

Hans Urs von Balthasarl7 

Bei der Betrachtung von Apokalypsen muB man unterscheiden, ob in ihnen die Welt urn 

des groBen Effektes willen untergeht, wahrend nur ein kleiner Weltausschnitt gemeint ist, 

oder ob tatsachlich die ganze Welt gemeint ist, wenn man sie untergehen liiBt. 

Eine Apokalypse braucht keinen Weltuntergang. DaB er trotzdem oft vorkommt, hat meh

rere Griinde: zum einen, weil das rhetorische Mittel der Hyperbel, die Vorstellung des Unter-

16 Kuon, Peter: Apokalypse und Abenteuer. Zur Trivialisierung apokalyptischer Rede in Robert Merles Roman 
"Malevil oder die Bombe ist gefallen", in: Grimm, Gunter E. I Faulstich, Werner I ders. (Hg.): Apokalypse. 
Weltuntergangsvisionen in der Literatur des 20. lahrhunderts, Frankfurt am Main 1986, S. 111. 
17 Balthasar, Hans Urs von: Die Apokalypse der deutschen Seele, Bd. 1, SalzburgILeipzig 1937, S. 5. 
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gangs in der groBten denkbaren Dimension, dem radikalen apokalyptischen Denken ent

spricht, und zum anderen, weil zumindest die authentische Apokalypse, indem sie auf das 

ganze Sein zielt, die ganze Welt betrifft.18 

2.2.1 Uberdimensionierung: Weltuntergang als Hyperbel 

Eine apokalyptische Erziihlung kann verschiedene Reichweiten haben. Sie kann von einem 

einzelnen Menschen, einer Gesellschaft, allen Menschen oder der gesamten Welt erzlihlen. 

Oft stimmen dabei die erzlihlte Ebene und die Ebene der Rezipienten nicht tiberein. Nach der 

rhetorischen Figur des pars pro toto und vor all em des totus pro parte kann die Geschiehte 

eines einzelnen fUr Untergang und Rettung der ganzen Menschheit stehen (wie etwa der Tod 

und die Auferstehung Jesu Christi), und umgekehrt kann eine imaginierte kosmische Katast

rophe ftir den Untergang eines Volkes stehen (so teilweise in den jtidischen Apokalypsen).19 

Diese Uberdimensionierung ist typisch: Die empfundene Bedrohung wird aus Angst oder aus 

dramaturgischen Grunden, der besseren Wirksamkeit halber, tibertrieben. Deshalb erziihlt die 

Apokalypse oft von Weltuntergang und kosmischer Katastrophe als der groBten denkbaren 

Dimension. 

Drewermann hat darauf hingewiesen, daB die jiidische Apokalyptik - trotz aller kosmischer 

Erschtitterung und Erwartung einer radikal anderen Zukunft - "den Rahmen der innerweltli

chen Geschichte nicht verlliBt."20 Hier zeigt sieh zum einen das Motiv des Weltuntergangs als 

Hyperbel: Es geht urn die Geschiehte eines Volkes, ftir das die ganze Erde bebt. Zum anderen 

wird daran deutlich, daB die Welterschiitterung nur dramaturgisches Element, nieht aber not

wendiger Bestandteil ist: Nach den katastrophischen Ereignissen besteht die Erde weiter, 

auch das Leben auf der Erde geht weiter.21 

18 Joachim Metzner entwickelt in "Personlichkeitszerstiirung und Weltuntergang. Das Verhiiltnis von Wahnbil
dung und literarischer Imagination" (Tiibingen 1976) eine Apokalypsetbeorie fOr die Literatur. Dabei geht es 
ihm urn die slrukturelle Ahnlichkeit von Psychose (einer einzelnen Person) und Apokalypse (der Welt). Siehe 
dazu auch Kap 2.4. In Abgrenzung dazu, aber ohne die enge Verbindung von Ich-Zerfall und imaginierter Welt
zerstorung gering schiitzen zu wollen, soli meine Definition von Apokalypse immer auch einen Bezug zur all
gemeinen Situation oder Befindlichkeit umschlieBen. 

19 Vgl. Kap. 3.2. Wiihrend der Zeit der Propheten erwarteten die Juden ihren eigenen Messias, in den spiiteren 
Apokalypsen vermischen sich nationale und universale Elemente, vgl. dazu Koch, Klaus: Ratios vor der Apoka
Iyptik, Giitersloh 1970, S. 26: "Am kommenden Heil werden auch Angehorige anderer VOlker teilhaben. Injeder 
Apokalypse iiuBert sich die Sorge urn die gesamte Menschheit, wenngleich sie im einzelnen nicht leicht gegen 
das besondere Heil Israels ( ... ) abzugrenzen is!." 

20 Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exegese, Band II: Die Wahrheit der Werke und Worte, 01-
ten/Freiburg im Breisgau 1985, S. 440. 

21 Ober den Zusammenhang von psychischen Zusammenbriichen und Vorstellung von Weltuntergang vgl. 
Metzner, Joachim, a.a.O., Tiibingen 1976. 
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2.2.2 Weltuntergang als globale Apokalypse 

Wenn - im Unterschied zu den jiidischen Apokalypsen - in der Offenbarung des Johannes 

die ganze Welt erschiittert wird, kommt damit zum Ausdruck, daB Gott die ganze Welt meint. 

Das Christentum hat keinen ethnischen Anspruch wie das Judentum, sondern es will aIle 

Menschen betreffen. 

Einer Apokalypse, die beansprucht, das Schicksal der ganzen Welt zu betreffen, konnen 

universale Kategorien zugrunde Iiegen oder - in der neuesten Geschichte - ein globaler Blick 

auf die Erde. Spatestens seit der Erfindung der Atombombe hat dieser globale Anspruch seine 

physikalische Legitimierung. 

Hans Blumenberg hat auf den angenehmen Standpunkt des Zuschauers hingewiesen, der 

yom festen Ufer aus einen Schiffbruch betrachtet.22 Die Apokalypsen, die eine Weltunter

gangsvision enthalten, konnen gleiches bewirken: Der Leser, eigentlich Betroffener, wird 

zum Betrachter. Die groBte vorstellbare Katastrophe, der Untergang der Welt, konnte sich 

gerade durch ihre GroBe der Vorstellungskraft entziehen und zu einem Spektakel werden. 

Apokalyptische Erzahlungen miissen, wie oben gesagt, nach Reichweiten unterschieden 

werden, wobei die bezeichnete und die gemeinte Reichweite oft nicht iibereinstimmen. Eine 

Apokalypse kann yom SchicksaI eines einzelnen, einer Gemeinschaft, einer Nation oder auch 

der ganzen Erde oder dem Universum handeln. Die bezeichneten Reichweiten sind variabel 

und nicht deckungsgleich mit der gemeinten Reichweite, das heiBt, dem Adressatenkreis, fiir 

den nach der Intention des Autors die Erzahlung giiltig sein soli. Zur Systematisierung der 

gemeinten Reichweite schlage ich vor, apokalyptische Erziihlungen danach zu unterscheiden, 

ob sie eine Gemeinschaft mit einer bestimmten Weltanschauung, die ganze Menschheit oder 

die ganze Erde betreffen. 

Auf der Ebene des Erlebens ware auch eine individuelle Apokalypse denkbar, etwa wenn 

jemand einem personliches Ereignis fiir sich als lehrreiche Katastrophe interpretiert. SobaId 

eine so\Che Erfahrung aber zu einem Text wird, verliiBt sie die Ebene des Individuums und 

bekommt eine andere Reichweite: So kann Jesus von Nazareth die letzten Tage seines Lebens 

als individuelle Apokalypse empfunden haben. Die Geschichte seines Todes und seiner Auf

erstehung, formuliert von den Evangelisten fiir ihre Anhanger, hat nur auf der Ebene der be

zeichneten Apokalypse eine individuelle Reichweite. Die gemeinte Reichweite dieser Apoka

Iypse ist aber die der Gemeinschaft der Christen und ihrem Missionsanspruch folgend, die der 

ganzen Menschheit. 

22 Blumenberg, Hans: Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigm a einer Daseinsmetapher, Frankfurt am Main 1979, 
S. 28 f. 
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2.2.3 Weltuntergang als Ausdruck von Weltangst 

Die Atombombe ist erfunden und tausendfach produziert. Damit - und nicht nur damit -

konnen die Menschen die Welt vemichten, vielleicht nicht die ganze Erde, aber doch die 

Moglichkeit, auf ihr zu leben. Seit das moglich ist, hat der Begriff Weltuntergang fUr uns eine 

konkrete Bedeutung. In frtiheren Zeiten konnte man sich natiirlich auch vor dem tatsachlichen 

Ende der Welt fiirchten, zum Beispiel wenn sich Kometen der Erde niiherten. Doch hatte das 

Weltende in frtiheren apokalyptischen Schriften oft eine andere Bedeutung: es galt als "Inbe

griff einer durch Weltangst erschlossenen Daseins-, Welt- und Zeiterfahrung."23 

Die Weltangst, jenes Gefiihl der Angst vor der Welt, dem Dasein und dem Tod, ist nicht 

nur ein von Kierkegaard und Heidegger beschriebener Daseinsmodus im spaten neunzehnten 

und frtihen zwanzigsten Jahrhundert, sondem eine immer wiederkehrende Grundstimmung.24 

Die Weltangst umfaBt das Innerste - die Erfahrung der Sterblichkeit und des Fremdseins in 

der Welt - und das AuBerste, das AllergroBte, die ganze Welt. Diese UberJagerung von Innen 

und AuBen, von innerer Erfahrung und Blick auf die Welt, findet sich auch in den Apokalyp

sen. 

Fiir Spengler ist die Weltangst "das schopferischste aller UrgefUhle"25, in dem sich Sehn

sucht und Angst treffen. Jonas hat sie in der spatantiken Gnosis beschrieben. Dort bricht sie 

mit dem Vertrauen in die Welt, das typisch fUr die griechische Philosophie ist. Diese Angst 

laBt sich durch das Mittelalter hindurch verfolgen.26 

Ihr Verhaltnis zu apokalyptischen Stromungen wird im folgenden zu untersuchen sein. Es 

ist zu vermuten, daB sich die diffuse Weltangst und die konkrete Angst vor dem physikali

schen Welten de in den Vorstellungen der Apokalyptiker vermischen. 

23 K6rtner, Ulrich H.J.: Weltangst und Weltende. Eine theologische Interpretation der Apokalyptik, G6ttingen 
1988, S. 38. 
24 V gl. ebd., S. 88 f. 

25 Spengler, Oswald: Der Untergangs des Abendlandes (1923), MUnchen 1991, S. 107. 

26 Jonas, Hans: Gnosis und spiitantiker Geist, G6ttingen 1954; vgl. auch K6rtner, a.a.O., S. 90. 
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2.3 Zurn Verhiiltnis von Fiktion und Realitat in der Apokalypse 

2.3.1 Die Zeichenhaftigkeit 

Die Apokalypse ist eine Prophezeiung, eine Fiktion, die sich in die Realitiit einmischt. In 

ihr vermischen sich Phantasie und Prognose. Ausgangspunkt der Apokalypse ist die Realitiit, 

deren Ende sie sich ausmaIt. 

Dieses Ende ktindigt sich oft dUTCh Zeichen an. Der Begriff Zeichen sei hier verstanden im 

semiotischen Sinn aIs etwas, "das aufgrund einer festgelegten (aber veriinderlichen, T.B.) 

sozialen Konvention als etwas aufgefaBt werden kann, dasfor etwas anderes steht."27 In apo

kalyptischen Erziihlungen treten reale und fiktive Ereignisse in Wechselwirkung: Ein reales 

bedrohliches Ereignis kann zum Ausloser fUr eine apokalyptische Geschichte werden. In der 

Geschichte wird dieses Ereignis dann verarbeitet und zum Zeichen fUr das bevorstehende 

Ende. Umgekehrt konnen reale Ereignisse als Erftillung apokalyptischer Warnungen aufge

faSt werden. 

Es ist typisch ftir das apokalyptische Denken, Zeichen in der Welt zu sehen. Ereignisse 

werden dabei ihrer innerweltlichen KausaIzusammenhiinge beraubt und als Anktindigungen 

interpretiert. Das ist nur innerhalb eines deterministischen WeItbildes moglich. Es bedarf 

eines Senders dieser Zeichen und eines hoheren Planes, wie es mit der Geschichte weiterge

hen soli. 

Nach Eco haben zwei sich widersprechende griechische Denkmodelle der Spiitantike das 

abendliindische Denken beeinfluBt: der Rationalismus und der Hermetismus. Der Rationalis

mus stammt aus der griechischen Philosophie, er basiert auf den Prinzipien der Logik (Satz 

von der Identitiit, yom Widerspruch und des ausgeschlossenen Dritten) und der Kausalitiit 

(modus ponens). Er dominiert bis heute das wissenschaftliche Denken. Der Hermetismus 

dagegen, benannt nach der Geheimlehre des Hermes Trismegistos, widerspricht dieser Logik: 

Nach ihm sind viele Dinge gleichzeitig wahr, auch wenn sie sich widersprechen, so daB jedes 

Wort eine Allusion oder Allegorie wird. Das Gottliche enthtillt sich durch geheimnisvolle 

Botschaften, dUTCh Visionen, Triiume oder Orakel. Eco sieht hier das uralte Phiinomen von 

der Suche nach einer anderen Wahrheit, einer, die dem zeitgenossischen Wissen wider

spricht.28 Die Zeichenhaftigkeit der Apokalypse iihnelt diesem Modell.29 

27 Eco, Umberto: Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen (\976), Miinchen 1987, S. 38. V gl. auch ebd. S. 
23. Die klassische (vorsemiotische) Definition des Begriffs Zeichen, die antike Formel des "aliquid stat pro ali
quo", machte keinen Unterschied zwischen kulturell festgelegten Zeichen und anderen Phiinomenen, aus denen 
eine Information abgelesen werden kann, wie etwa Spuren im Sand oder den Symptomen einer Krankheit, die 
hier als Anzeichen bezeichnet werden. 

28 Eco, Umberto: I Iimiti dell'interpretazione, Mailand 1990, S. 41 ff. 
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Die christliche Theologie enthalt beide Modelle spiitestens seit dem Moment, in dem das 

friihe christliehe Denken, das nach Kortner "apokalyptisch durchdrungen"30 war, unter den 

EinfluB des Hellenismus geriet. Lange Zeit wurde dabei das Apokalyptische als apokryph 

bezeiehnet und aus dem offiziellen Kanon verdriingt. 

Bei der Interpretation apokalyptischer Schriften auch spiiterer Zeiten muB diesem Zusam

menhang nachgesptirt werden: die Apokalypse als Offenbarung gegen eine vorherrschende 

Lehre, als geheimnisvolle Botschaft gegen bedingungslose Rationalitiit. 

Dabei dtirfen die unterschiedlichen Zeichenmodelle nieht verwechselt werden. 1m Rationa

lismus ist ein Zeiehen der Hinweis auf einen Kausalzusammenhang. 1m apokalyptischen oder 

hermetischen Modell verweist ein Zeiehen auf eine (verschltisselte) Botschaft Gottes. Die 

modeme Linguistik wiederum geht von einer sprachlichen Ubereinkunft aus, die einem 

Bedeutungstriiger eine bestimmte Bedeutung zuweist. Das Zeiehen besteht aus Signifikant 

und Signifikat. In der Postmodeme lost sich der Zusammenhang der beiden Bestandteile des 

Zeichens: Nach Baudrillard sind die Zeichen nun frei verfligbar und "entbunden, von der 

'archaischen' Verpflichtung, etwas bezeichnen zu mtissen"31. Was das fUr die Zeiehenhaftig

keit von Apokalypsen in der Postmodeme bedeutet, wird zu untersuchen sein. 

2.3.2 Der Wahrheitsanspruch 

Apokalypsen werden oft als Visionen oder Auditionen beschrieben: Ein Auserwiihlter 

empfangt von hoherer Quelle eine esoterische Botschaft tiber die nahe Zukunft. In diesem 

Fall beansprucht die Apokalypse den Glauben an ihre Giiltigkeit, wei! sie sich als Offenba

rung einer hoheren Wahrheit ausgibt. Sie ist transzendent. 

Wie aber steht es mit der Wahrheit der Apokalypse, wenn sich ihre Prognosen als falsch 

herausgestellt haben? Aus tiefenpsychologisch-theologischer Sieht schreibt Drewermann, 

"daB Erziihlungen, die, in wortlichem Sinne verstanden, als Falschaussagen tiber die iiuBere 

Natur und die historische Wirkliehkeit gelten mtissen, als symbolische Erziihlungen dennoch 

bleibende Wahrheit tiber das Wesen des Menschen, tiber sein Verhiiltnis zu der ihn umgeben-

29 Eine direkte historische Verbindung tiber die inhaltlichen Ahnlichkeiten hinaus kiinnte tiber die Gnosis laufen, 
die der Hennetismus beeinfluBt hat. Hans JONAS blendet in "Gnosis und spiitantiker Geist", Gottingen 1964, die 
Apokalypsen aus, Kiirtner spricht dagegen von "auffalligen Paralellen" (a.a.O., S. 53). Ebenso Bultmann, Rudolf 
(1941): Neues Testament und Mythologie, Mtinchen 1985, S. 28 f. 
30 Kiirtner, a.a.O., S. 19. 

31 Baudrillard, Jean: Der symbolische Tausch und der Too (1976), Mtinchen 1991, S. 18. 
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den Natur und tiber die innerlichen Antriebe zur Gestaltung der Geschichte auszusagen ver

rnogen."32 

Drewermann geht es dabei urn die Abgrenzung seiner Methode, der tiefenpsychologischen 

Exegese, von der historisch-kritischen Bibelauslegung, die die Apokalypsen und die Bibel 

allgernein ganz aus ihrern historischen Kontext heraus zu erkliiren versucht. Derngegentiber 

betont Drewermann die bleibenden Wahrheiten innerer Bilder und Archetypen.33 Danach 

kann eine Apokalypse historisch falsch sein, aber syrnbolisch richtig. Thr Therna wiire dann 

weniger der Zustand der Welt, aIs der innere Zustand des Menschen. Nun kann dieser innere 

Zustand auch als Reaktion auf eine bestirnrnte Erfahrung verstanden werden. Ware darnit die 

Apokalypse eine innere, ernotionale Reaktion auf die Welt (Unbehagen, Angst...), oder ist die 

Apokalypse eine tatsiichliche, rationale Zukunftsbeschreibung? 

Wenn Apokalypsen in ihrer prophetischen Weltsicht Zukunftsprognosen mit inneren BiI

dern vermischen, gilt es, bei der Interpretation beide Ansiitze zu verfolgen und dabei rnogli

chen Uberlagerungen von Innen und AuBen nachzusptiren. 

Und was heiBt das ftir die Rezeption der Apokalypse? Wie wird sie gelesen? Als Geschich

te ohne Wahrheitsanspruch oder als Prophezeiung? Das ist sicherlich abhiingig von Genre, 

Erscheinungsort und Rezeption, doch scheint es rnir typisch fiir apokalyptische Erziihlungen, 

daB sie einen Anspruch auf Wahrheit erheben oder daB das von ihnen erwartet wird. Es geht 

darin urn rnehr als urn innere Schltissigkeit, es geht urn Wahrhaftigkeit. Eine apokalyptische 

Geschichte wird daran gernessen, wie sie den Blick auf die krisenhafte Situation, ihren Aus

gangspunkt, veriindert. 

2.4 Zur Psychologie der Apokalypse I: Regression und Angst 

2.4.1 Regressive Radikalitiit 

Der Apokalypse geht es urn die Zukunft. Meist entsteht sie in Situationen von Gefahr und 

Bedrohung. Sie scheint eine Antwort auf Zukunftsangst zu sein. Wenn die Gegenwart uner

triiglich ist und die Zukunft ungewiB: Was soli dann werden? 

Die Apokalypse prophezeit, was dann wird: das Allerschlirnrnste. Dabei folgt sie drei Mo

tiven: Sie sieht die Gegenwart und kornrnentiert sie mit: Alles ist schrecklich und nicht zu 

retten. Daraus folgert sie ftir die Zukunft: Alles wird noch schlirnrner. Alles rnuB untergehen. 

32 Drewermann, Eugen, a.a.O., S. 447. 

33 Ebd., S. 446 f. 
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Dann jedoch wendet sieh ihre Sieht, als sei sie erschrocken iiber die eigene Radikalitat, und 

sie fiigt der groBen Katastrophe die groBe Utopie hinzu: Alles wird gut. Das apokalyptische 

Denken ist totalitar und dualistisch: Immer geht es urn alles. Die Apokalypse erliegt der 

Versuchung zur Vereinfachung. Gut und Bose stehen sieh unversohnlieh gegeniiber, und das 

Bose ist absolut bose und nieht zu retten, das Gute ist nieht korrumpierbar, Kompromisse 

sind unvorstellbar. Die LOsung kann nur heiBen: Vemichtung statt Versohnung. 

Aus dieser Sieht laBt sich die Apokalypse als eine Art Weltflucht oder Reduktion von 

Komplexitat interpretieren: Niehts ist zu retten, alles muB untergehen, erst danach wird alles 

gut. Das ist insofem regressiv, als sich die apokalyptische Betrachtungsweise der Welt dem 

abstrakten reflexiven Denken entzieht. 34 Sie radikalisiert statt abzuwagen und fliichtet aus der 

Welt, statt sich ihr zu stellen. Sie findet in Bildem und nicht in abstrakten Kategorien statt. 

Den Uberlebenden der Katastrophe verheiBt sie nicht etwa die verbesserte alte, sondem eine 

perfekte neue Welt. Dahinter verbirgt sieh weniger das Bemiihen urn Weltverbesserung als 

vielmehr die regressive Sehnsucht nach paradiesischer Unschuld.35 So kann die Apokalypse 

als regressive Auseinandersetzung mit Krise und Gefahr gesehen werden. 

2.4.2 Katharsis, Leidensdruck und Genugtuung 

Es gibt die Annahme einer psychischen Reinigung durch emotionale Erschiitterung, der 

Katharsis, die spatestens seit Aristoteles und Platon umstritten ist. Auch die modemen Ag

gressionsforscher sind sieh nieht einig: Die Katharsis-Hypothese, nach der aggressives Ver

halten die psychische Erregung verringert, scheint nur unter bestimmten Umstanden zuzutref

fen. Andere Psychologen verrnuten, daB allein die Betrachtung von Konflikten und aggressi

vern Verhalten stellvertretend fiir die eigene Aggression kliirend und erhebend wirken kann.36 

Bis heute weiB man nieht, ob ein Gefiihlsausbruch die notwendige Befreiung eines vorhande

nen Gefiihls ist (in der popularen Variante: ob man seinem Arger Luft machen muB) oder ob 

ein Ausbruch dieses Gefiihl erst verstarkt. Dahinter stehen zwei Vorstellungen: Entweder 

nimmt man an, daB es im Inneren bestimmte Gefiihle gibt, die auf verschiedene Wei sen nach 

34 Der Begriff Regression stammt aus der analytischen Psychologie. Hartmut Heuermann hat ihn auf die Kul
turwissenschaft angewendet und definiert ihn als "Tendenz im Seelenleben der Menschen, die darin besteht, sich 
unter bestimmten Umstanden aus der aktuellen Befindlichkeit des Lebens und problematischer Lebenserfahrun· 
gen auf eine frtihere, weniger komplexe, vermeintlich befriedigendere Stufe zuriickzuziehen, urn auf diese Weise 
stark empfundenen Realitats- und Leidensdruck aufzuheben oder zu mindern". Vgl. Heuermann, Hartmut: Me
dienkultur und My then. Regressive Tendenzen im Fortschritt der Moderne, Reinbek bei Hamburg 1994, S. 15. 
35 Vgl. ebd., S. 100 f. 
36 Vgl. Mummendey, Amelie: Aggressives Verhalten, in: Thomae, Hans (Hg.): Enzyklopadie der Psychologie, 
Psychologie der Motive, GottingenfforontolZiirich 1990, S. 393 ff. 
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auBen drangen miissen, oder aber man negiert das und glaubt, daB Gefiihle das sind, was man 

gerade fiihlt, und daB sich diese Gefiihle selbst verstiirken konnen, ohne dabei eine imaginare 

innere Grundmenge zu erschopfen. Neigt man der ersten Version zu, liegt die Vermutung 

nahe, daB auch die Imagination des Schrecklichen in apokalyptischen Erzahlungen eine ka

thartische Wirkung hat. 

Die Apokalypse erwartet einen gottlichen Paukenschlag, sie setzt da ein, wo der Mensch 

nicht mehr weiter weiB. Das apokalyptische Denken in seiner regressiven Radikalitat ent

springt nicht unbedingt einem iibertriebenen Pessimismus, sondem kann eher als heftige 

Reaktion auf unertraglich gewordenen Leidensdruck verstanden werden. Die Apokalypse 

ware dann wie eine innere Explosion, bei der das Gefiihl standiger Bedrohung und eigener 

Ohnmacht durch eine imaginierte Katastrophe entlastet wiirde. Das lost die Spannung und 

kommt auch einem Bedarf an Wiedergutmachung gegeniiber den Verursachem des Leids 

entgegen. Dieses Element der Apokalypse erinnert an ein Duell: Beiden Formen liegt ein 

regressives und dualistisches Denken zugrunde, beide folgen der apokalyptischen Figur, und 

in beiden Fallen ist die Situation der Gegenwart so unertraglich, daB nur eine existentielle Tat 

Erlosung verspricht. Dazu ist die physische Vemichtung des Kontrahenten im Duell bzw. des 

Bosen in der Apokalypse eine absolute Notwendigkeit.37 Apokalypse hat also auch mit dem 

regressiven Wunsch nach einer ausgleichenden Gerechtigkeit zu tun. 

Die Psychologie hat eine Parallele zwischen den pathologischen Weltuntergangsvorstel

lungen von psychisch Kranken und der Apokalyptik festgestellt. 38 Nach Freud ist die 

Weltuntergangsvision eines Schizoiden eine Projektion einer inneren Katastrophe.39 

Drewermann nennt als Parallelen von schizophrenem Erleben und apokalyptischem Denken: 

"den Determinismus der Weltbetrachtung infolge einer volligen Ohnmacht des Ichs, den 

pseudonymen, ichverlustartigen Symbolismus der Selbstmitteilung; sowie insbesondere eine 

allzu flieBende Abgrenzung zwischen Ich und AuBenwelt. Ganz wie in den apokalyptischen 

Visionen erlebt auch der Schizophrene sich selbst in einem Symbolismus, mit dem er die 

Dinge und Menschen ringsum iiberzieht."40 

37 Der regressive Wunsch nach ausgleichender Gerechtigkeit durch die Vernichtung der anderen, der Gegner 
spielt auch bei der christlichen Vorstellung der Holle eine Rolle. V gl. Minois, Georges: Die Holle. Zur Ge
schichte einer Fiktion (1991), Miinchen 1996, S. 125: "Aus dieser ungeheuren Frustration (iiber die auferlegten 
Beschrankungen des Christentums, T.B.) erwachst das Streben nach der Vernichtung des anderen, eben dessen, 
der sich in diesem Leben bestatigen konnte." 

38 Die Weltuntergangsvision eines Verrtickten ist sehr anschaulich nachzulesen in Sibylle Lewitscharoffs Roman 
Pong (Berlin 1998), in dem sich der Protagonist Pong "in der Pflicht (fiihlt), das Land zu entvOlkern" (S. 28 ff.). 

39 Freud, Sigmund: Psychoanalytische Bemerkungen tiber einen autobiographisch beschriebenen Fall von Para
noia (Dementia paranoides), in: Gesammelte Werke VIII, London 1955 (3. Aufl.), S. 239-320. 

40 Drewermann, Eugen, a.a.O., S. 480. 
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Beide Visionen lassen sich als Versuche der Selbstheilung interpretieren. Die Imagination 

des global en Knalles konnte also der Befreiung dienen, die imaginare Weltvemichtung der 

Reinigung. 

2.4.3 Die Lust am Grauen: Holle auf Wunsch 

Nach Minois war die Vorstellung einer Holle im Christentum "zunachst ein Phanomen des 

Volksglaubens", das bei den Glaubigen so beliebt war, daB die Kirchenvater sich eine theolo

gische Rechtfertigung dazu ausdenken muBten. "1m Christentum pfropft sich dieser Hollen

glaube auf die Lehre Christi auf, und zwar dadurch, daB einige vage Textstellen beziiglich des 

Jiingsten Gerichts und der Strafe erweitert wurden. "41 1m Christentum hat sich offensichtlich 

die Holle auf Wunsch der Glaubigen gegen das Widerstreben der Theologen durchgesetzt. 

Auch das apokalyptische Denken hat sich gegen das Widerstreben der Theologen erhalten. 

Beide Phanomene, Holle und Apokalypse, kann man mit dem Wunsch nach ausgleichender 

Gerechtigkeit erklaren. Doch das Beharren auf den detaillierten und bizarren Bildem deutet 

dariiber hinaus auf eine Lust an der Betrachtung von Grauen und Untergang, auf das, was im 

Englischen als thrill bezeichnet wird, und das Peter Sioterdijk im Zusammenhang der 

Atomunfalle einen katastrophalen Kitzel42 genannt hat. Die Bilder eines Hieronymus Bosch, 

aber auch die zahlreichen Darstellungen der Johannes-Offenbarung deuten darauf hin.43 

2.4.4 Angst 

Nicht nur die Furcht vor konkreten Gefahren, auch eine weniger prazise Angst in Krisen

zeiten kann apokalyptisches Denken auslosen. Eine Apokalypse kann Ausdruck von Welt

angst sein, sie kann aber auch entstehen, wenn die mythischen Grundlagen einer Gesellschaft 

gefahrdet sind oder urn in der Imagination der Katastrophe eine befiirchtete Bestrafung 

vorwegzunehmen. 

41 Minois, Georges, a.a.O., S. 97. 

42 Sioterdijk, Peter: Wieviel Katastrophe braucht der Mensch? In: Psychologie heute (Hg.): Wieviel Katastrophe 
braucht der Mensch, WeinheimlBasel1987, S. 56. 
43 Dazu Van der Meer, Frits: Apokalypse. Die Visionen des Johannes in der europaischen Kunst, Frei
burgIBasellWien 1978 und Schiller, Gertrud: Ikonographie der christlichen Kunst, Bd. 5: Die Apokalypse der 
Johannes, Giitersloh 1990. 
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Die Apokalypse aus Weltangst tibertriigt ein inneres Unbehagen an der Welt auf die iiuBere 

Welt.44 Auch der Apokalypse als Antwort auf einen gefahrdeten Mythos geht es urn eine er

schtitterte Weltsicht. 1m Mythos versammeln sich die Grundlagen der Welterkliirung einer 

Gesellschaft. Er betrifft das ganze Sein, gilt als wahr und darf nicht hinterfragt werden. Der 

Mythos ist existentiell und verbindlich. Das gilt auch fUr eine Gesellschaft mit aufgekliirter 

BewuBtseinsstruktur, die das mythische Denken als dominierendes BewuBtsein tiberwunden 

zu haben glaubt.45 Werden die mythischen Grundlagen einer Gemeinschaft in Frage gestellt, 

wird das Daseinsverstiindnis dieser Gemeinschaft erschtittert. Das lOst Angst aus. Aus dieser 

Angst wiederum konnen Apokalypsen entstehen. 

Ahnlich kann das Geftihl einer kollektiven Verfehlung oder eines VerstoBes gegen eine 

Ordnung apokalyptische Angst auslosen. Hier handelt es sich weniger urn eine Obertragung 

der inneren Erschtitterung nach auBen als urn die vorweggenommene imaginierte Bestrafung. 

All diese Angstformen vermischen sich im apokalyptischen Denken. Sie lassen sich nicht 

trennen, sondem verstiirken sich vielmehr gegenseitig. Durch die Visualisierung des 

Schlimmsten und des Besten versuchen die Apokalypsen, diese Zukunftsangst zu biindigen. 

2.5 Psychologie der Apokalypse II: Das dritte Element 

2.5.1 Sehnsucht und Hoffnung 

Der griechische Ausdruck (l1tOlCaAUcpo~ at",.w..o~, der denselben Wortstamm wie Apoka

Iypse, Il1tOlCaAU'J11.0, enthiilt, bezeichnet Land (am Nil), das nur dann kultivierbar ist, wenn 

das Oberschwemmungswasser zurtickgewichen ist.46 Auch in diesem Kontext impliziert die 

Apokalypse also nicht nur eine Zerstorung, hier: die Oberschwemmung des fruchtbaren Lan

des, sondem auch einen positiven Effekt, der mit dieser Zerstorung verbunden ist. 

Zuniichst ist die Haltung der Apokalyptiker, die einen Untergang fUr nOtig halten, eine ex

trem negative Weltsicht. Doch fUhrt dieser radikale Pessimismus gerade nicht zum Fatalis

mus, sondem zu der tiberraschenden Annahme, Gott oder das Schicksal werde es schon rich

ten. Der Weltenretter muB auBer- oder tiberirdisch sein, denn, wenn in der Welt alles verdor

ben ist, bleibt nur der endgtiltige Untergang (den nur der Fatalist denken will) oder die phan

tastische Rettung von auBen. 

44 Vgl. Kap. 2.2. 
45 Vgl. Kap. 2.1. 

46 Liddell, Henry George I Scott, Roben: Greek English Lexicon, Oxford 1961 (Neuaufl.), S. 201. 
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So verbindet das apokalyptische Denken zwei gegensiitzliche Sichtweisen: extremen Pes

simismus in der Wahmehmung der Gegenwart und extremen Optimismus in der Erwartung 

der Zukunft. 

Erst wenn das Bose und Verdorbene ausgemerzt ist, kann eine neue Welt entstehen: un

schuldig, gut und sicher. Das ist - nach Endzeit und Untergang - der Inhalt des dritten Ele

ments der Apokalypsen. Die Vorstellung der neuen Welt verbindet die regressive Sehnsucht 

nach dem paradiesischen Urzustand von Unschuld und Reinheit mit der progressiven Hoff

nung auf Erlosung und eine verbesserte Welt. 

Aile groBen Glaubensrichtungen kennen Sehnsucht und Hoffnung. 1m christlichen Denken 

manifestieren sie sich in der Vorstellung von Paradies und Himmel. 1m postreligiosen, siiku

larisierten Denken tauchen sie als Utopien wieder auf. Es sind existentielle Gefiihle, die man 

als Gegenstuck zur Angst in der Sorge urn das Dasein verstehen kann. 

So liiBt sich auch das dritte Element der Apokalypse nicht yom zweiten trennen: Die Ima

gination der Katastrophe ist eine Projektion der Angst, die Imagination der neuen Welt ihre 

Verarbeitung. 

Weder der Untergang noch der Neuanfang sind ohne Ideale, ohne die Vorstellung, wie die 

Welt sein soIl, denkbar. Ohne die Erwartung einer besseren Welt, ohne Vorstellung von Him

mel oder Paradies gibt es keine Erschutterung. Ohne Ideal kann man nicht scheitem. Und 

ohne Scheitem gibt es keinen Bedarf an Weltuntergang. Wer also die Welt untergehen sieht, 

hat gescheiterte Ideale. Wer sich eine neue vorstellt, realisiert darin seine Ideale. Fur den Ni

hi listen muB die Welt nicht untergehen: Er kann sie nicht fiir verdorben halten, weil er nichts 

hat, an dem er Verderbnis festmachen konnte, und er kann sich keine neue Welt ausdenken, 

weil er Hoffnung und Sehnsucht negiert. Apokalyptisch denken kann also nur der Glaubende 

oder der Idealist. 

2.5.2 Die hohere Macht 

Die Apokalypse entsteht, wenn der Mensch nicht mehr weiter weiB. Sie delegiert die Ver

antwortung fiir die Zukunft an eine hohere Macht, sie erwartet das Eingreifen eines deus ex 

machina. In den Apokalypsen werden die Bedrohten nicht selbst zu den ZerstOrem ihrer 

Welt. Immer greift eine hOhere Macht ein. Das stellt die Apokalypsen unter Determinismus

verdacht: Das Schicksal der Welt ist vorherbestimmt, es wird durch den Willen einer hoheren 

Macht geleitet, die schon weiB, was bald geschehen muj3.47 1st es also egal, wie ich mich ver-

47 Offb I, I (Einheitsiibersetzung). 
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halte, wenn Hingst feststeht, was geschehen wird? Kann ich aile Verantwortung abgeben? Das 

wiirde rnich auch von Schuldgefiihlen befreien. Oder droht die Apokalypse nur mit dern 

Weltuntergang, urn rnich zu wamen und zu richtigern Verhalten zu bringen? Urn Intention 

und Wirkung einer bestirnrnten Apokalypse verstehen zu konnen, rnuB das Verhiiltnis von 

Determinisrnus und Verantwortung untersucht werden. 1m folgenden Kapitel beschreibe ich, 

wie sich das apokalyptische Denken historisch entwickelt hat. Dabei kornrnt auch dieses 

Spannungsverhiiltnis wieder in den Blick. 
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3 Kleine Geschichte der Weltuntergangs I: Die Apokalypse Gottes 

Die authentische Apokalypse fragt nach dem ganzen Sein, nach den Grundbedingungen 

des Menschen in der Welt. Deshalb findet sie sich zunachst im Kontext von mythologischer 

oder reJigioser Welterklarung, immer wieder in Verbindung mit Vorstellungen yom Ende der 

Welt. Diese Vorstellungen haben Tradition, ihre Semantik ist uralt. Das dritte Kapitel be

schreibt in einem historischen AufriB Strukturmerkmale bei der Entstehung apokalyptischer 

Bewegungen und zeichnet die ideengeschichtIiche Entwicklung von Weltuntergangsvisionen, 

ihre Semantik und Funktion nacho Es enthalt keine komplette Chronologie des immer wieder 

neu und immer wieder anders auftretenden apokalyptischen Denkens, sondem folgt vielmehr 

einem psychologischen und strukturellen Interesse. Es geht urn die Bedingungen und Muster, 

die sich hinter den verschiedenen historischen Erscheinungsformen verbergen. Es gibt zwei 

Hauptquellen, die die abendIandischen Weltuntergangsvisionen beeinfluBt haben: den Welt

untergang als Archetypus oder mythisches Motiv und die eschatologisch-apokalyptische 

Denkweise des Zoroaster, die sich zunachst im Judentum und spater im Christentum fortge

setzt hat. 

3.1 Weltuntergang als mythisches Motiv 

3.1.1 Weltuntergang als Teil zyklischer Weltzeitalter 

Der Weltuntergang beginnt mit der Sintflut. Oder mit dem Kampf der Chaosungeheuer ge

gen die geordnete Welt.48 Die VorstelJung yom Chaos, das den Kosmos bedroht, und yom 

mogJichen Ende der Welt ist uralt. Das Motiv des Weltuntergangs gehort zu den mythischen 

Motiven mit weltweiter Verbreitung. 

Joseph Campbell sieht die Kulturgeschichte der Menschheit als eine Einheit, in der die 

gleichen mythischen Motive "iiberall in neuen Kombinationen auftreten und dabei doch C •.. ) 

nur wenige und immer dieselben bleiben. "49 Unter diesen mythischen Motiven oder, urn die 

Terminologie e.G. Jungs zu gebrauchen, unter den Archetypen des kollektiven UnbewuBten 

findet sich das Motiv von Untergang und Emeuerung. 

48 So etwa bei den Mesopotamiem und den vedischen Indem, vgl. Cohn, Nonnan: Die Erwartung der Endzeit -
Yom Ursprung der Apokalypse, Frankfurt am MainILeipzig 1997, S. 74 ff. u. 102 ff. 

49 Campbell, Joseph: Die Masken GoUes, Bd I: Mythologie der Urvolker, Miinchen 1991, S. 15. 

24 



Es erscheint jedoch erst in der Auseinandersetzung mit Moral und Siindenfall. Die archai

schen Mythologien erklaren die Welt als einen Zustand, nicht als Entwicklung, bei ihnen gibt 

es keine sich emeuemde Welt.50 

Die Mythologien der Hindus, Buddhisten, Tibeter und die der Indianer Mittelamerikas 

kennen die Vorstellung einer unbegrenzten Aufeinanderfolge von Weltzeitaltem. Pazifische 

My then beschreiben periodische Sintfluten, die - ausgelost durch rituelle VerstoBe - die alten 

Siinden wegspiilen und eine neue Menschheit entstehen lassen.51 

In Mesopotamien gibt es den Mythos von einer groBen Flut, mit der die Gotter alles Leben 

vemichten wollten. Eine solche Sintflut beendete auch das erste Weltzeitalter der Azteken, 

Tolteken und Quiche-Maya.52 

Mesopotamier, Agypter und die vedischen Inder erleben die Welt als Kosmos, der standig 

von den Chaos-Kraften bedroht wird. In ihrer ethnozentrischen Weltsicht setzen sie den 

Kosmos mit dem eigenen Reich gleich, das Chaos mit ihren Feinden. Dieser Zustand ist un

veranderlich, die Welt strebt keiner Vollendung zu. Der Kosmos ist immer bedroht und bleibt 

bedroht, er war immer siegreich und wird immer siegreich bleiben.53 

In der persischen zoroastrischen Mythologie findet dann sich zum ersten Mal die Erwar

tung einer vollendeten Welt, die nicht Ilinger dUTCh die Krafte des Chaos gefahrdet wird. 

Nach der Lehre Zoroasters ist die Geschichte der Welt ein endlicher Kampf zwischen Gutem 

und Bosem. Ein Zeitalter lang herrscht das Gute, dann bestehen Gut und Bose nebeneinander, 

und schlieBlich bricht der Endkampf aus. Am Ende siegt das Gute, und eine vollkommene 

Welt bricht an. Die zoroastrische Mythologie hat Juden- und Christentum beeinfluBt. Camp

bell interpretiert den Fall der Welt in beiden Hillen als "Antwort auf das moralische Ratsel 

des Bosen"54, im zoroastrischen Denken jedoch geht das Bose als Weltprinzip dem Menschen 

voraus, im biblischen ist es Ergebnis menschlicher Verfehlung. "Der Herr sah, daB auf der 

Erde die Schlechtigkeit des Menschen zunahm und daB alles Sinnen und Trachten seines 

Herzens immer nur bOse war."55 Deshalb entscheidet sich Gott, die Sintflut iiber die Erde zu 

bringen. 

Die Germanen stell ten sich vor, daB am Ende der Zeiten die Gotter gegen Riesen und Teu

fel kampfen und aile miteinander untergehen werden. Dann zerstOren Feuer und Wasser die 

Welt. "Garm, der Hollenhund, bellt wiitend. ( ... ) 1m Riesenzom walzt sich die Weltschlange 

50 Vgl. ebd., Bd 3: Mythologie des Westens, S. 237. 
51 V gl. Eliade, Mircea: Die Religionen und das Heilige, Frankfurt am Main 1986, S. 246 f. 
52 Vgl. Cavendish, Richard / Ling, Tervor. 0.: Mythologie der Weltreligionen, MUnchen 1981, S. 242 ff. 
53 Vgl. Cohn, Norman, a.a.O., S. 107 f. 

54 Campbell, a.a.O., Bd.3, S. 237. 
55 Gen 6,5. 
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durch die Wogen. ( ... ) Steinberge sttirzen, Riesinnen straucheln, die Menschen fahren zur 

Holle, der Himmel birst."56 Eine neue, bessere Welt entsteht. 

Die Kampferpaare der letzten Schlacht - Thor gegen die Midgard-Schlange, der Lichtgott 

Freyr gegen den feuerbringenden Surtr, Heimdall gegen den WeltbeschlieBer Loki - sind cha

rakteristisch fUr den Dualismus der Weltuntergangsvorstellungen. Das Gute kampft gegen das 

Bose. 

Die Vorstellung eines die Welt vemichtenden Feuers bei den Germanen ist uralt57, doch 

lassen die Parallelen zur christlichen Eschatologie auf einen EinfluB der bekehrten christli

chen VOlker auf die germanische Mythologie schlieBen.58 

3.1.2 Elemente und Funktionen des Weltuntergangs in der Mythologie 

Folgende Aspekte lassen sich fUr das Motiv des Weltuntergangs in der Mythologie festhal

ten: 

I. Untergang als Winter 

Die Vorstellungen einer zyklischen Welterneuerung entsprechen dem Rhythmus von Tag 

und Nacht und dem Wechsel der Jahreszeiten. Naturbeobachtungen werden auf eine groBere, 

tibermenschliche zeitliche Dimension tibertragen, wobei "das Erscheinen und Verschwinden 

der Vegetation ( ... ) im magisch-religiosen Erlebnis immer als Zeichen der periodischen 

Schopfung im Kosmos empfunden" wird und nicht umgekehrt.59 Hier ist der Mythos im Bann 

der Naturbeobachtung: Der Mensch des mythischen Zeitalters steht einer unerklarten Natur 

gegentiber und versucht, in ihr Zeichen ftir seine Stellung im Kosmos zu finden. Dabei stehen 

- wie in spateren millenaristischen Bewegungen - Glauben und Aon60 in enger Verbindung. 

Die Zeit Iauft in vorgegebenen Epochen ab, individuelle Rettung ist noch nicht vorgesehen. 

2. Untergang mit Neubeginn 

In manchen My then entsteht nach dem Fall der alten Welt eine neue, bessere. Analog zur 

Apokalypse des Johannes, die nach dem Weltuntergang das Neue Jerusalem verheiBt, konnte 

man also von mythischen Apokalypsen sprechen. An ein endgtiltiges Weltende wird dabei 

nicht gedacht. 

56 Golther, Wolfgang: Handbuch der germanischen Mythologie (1908), Stuttgart 0.1. (Neudruck), S. 534 f. 

57 Vgl. Herrmann, Paul: Deutsche Mythologie, Stuttgart 0.1., S. 527. 
58 Vgl. Golther, a.a.O., S. 537. 
59 E1iade, a.a.O., S. 491. 

60 Das Griechische kennt drei Zeitbegriffe: Chronos, die gleichfOrmig ablaufende, meBbare Zeit, Kairos, den 
einmaligen Moment, und Aon, die Zeitdauer. Vgl. Wendorff, Rudolf: Zeit und Kultur. Geschichte des Zeitbe
wuBtseins in Europa, Opladen 1985, S. 55 ff. 
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3. Untergang als Strafe und Reinigung 

Der Weltuntergang ist oft Foige von moralischer Verfehlung oder Verst5Ben gegen den 

Ritus. Die neue Welt bietet die Chance eines Neubeginns, der Untergang komrnt damit einer 

Reinigung gleich und siihnt die Vergehen in der alten Welt. 

4. Untergang als Weg in den paradiesischen Zustand 

Manche mythische Apokalypsen verheiBen eine vollkommene Welt nach dem Untergang. 

Diese Vorstellung projiziert das mythische Motiv der Sehnsucht nach der Riickkehr ins Para

dies aus der mythischen vorgeschichtlichen Vergangenheit - in ilIo tempore - in die Zukunft. 

Auch die Sehnsucht nach der Ewigkeit und der Aufhebung der profanen Zeit spielen eine 

Rolle. 

5. Dimensionen des Untergangs 

Viele Mythologien riicken die Gesellschaften, auf die sie sich beziehen, in den Mittel

punkt, urn den herum sich die Zyklen der Welterneuerung abspielen. So ist, wenn in einer 

mythischen Erzahlung die Welt untergeht, oft nur diese Gesellschaft gemeint, auch wenn der 

Untergang aller Menschen, der ganzen Welt oder des ganzen Universums erzahlt wird. Um

gekehrt kann ein einzelner Held oder Gott zeichenhaft fiir das Ganze handeln und umkom

men, so daB im erweiterten Sinne auch ein Heldentod als Weltuntergang bezeichnet werden 

kann.61 

Der mythische Weltuntergang bezieht sich also auf eine bestimmte Gesellschaft, fiir die 

der jeweilige Mythos gilt. Auch der jiidische Messianismus beschrankte sich zunachst auf die 

Befreiung der Juden yom Bosen. Oem persischen Zoroaster geht es dagegen urn die Beseiti

gung alles Bosen und damit urn die Verwandlung der ganzen Welt.62 Er erhebt also einen 

universalen Anspruch wie spater das Christen tum und der Islam. 

6. Apokalypse-Kontinuitiit 

Bei allen Variationen bleibt jedoch das Grundschema das Gleiche: "der Weltuntergang als 

Zerbersten des Kosmos, der Kampf zwischen den Machten des Guten und des Bosen sowie 

hemach der Aufgang einer neuen Welt."63 Dieses Schema findet sich auch in vielen Religio

nen, so daB man von einer Apokalypse-Kontinuitiit sprechen kann. 

7. Weiterwirkung der mythischen WeltuntergangsvorsteUungen 

Was fiir aile Mythen gilt, trifft auch auf die mythischen Vorstellungen yom Weltuntergang 

zu: Er wird nicht vergessen, wenn er als Mythos seine Giiltigkeit und Verbindlichkeit verliert, 

sondem besteht als mythisches Motiv, manchmal als Scheinmythos, im Denken fort, auch 

61 So etwa Christus. Vgl. auch Campbell, a.a.O .• Bd. 4, S. 269. 
62 V gl. ebd., Bd. 3, S. 240. 

63 Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exegese, Bd. 2: Die Wahrheit der Werke und Worte, Dilen 
1985, S. 473. 
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wenn die Kultur, die an ihn geglaubt hat, Hingst das rnythische Denken Uberschritten hat.64 

Die rnythischen Weltuntergangsvorstellungen haben sowohl in ihren konkreten Formen Uber

dauert - so die rnesopotarnische Idee der Sintflut irn jUdischen Denken oder das Nibelungen

lied in den Wagner-Opern - als auch als abstrakte, irnrner wieder neu auszuformende Motive 

- etwa das Motiv der reinigenden Erneuerung, der Sehnsucht nach dern Paradies oder des 

Entscheidungskarnpfes. 

3.2 Die jiidischen Apokalypsen 

Ich sah mich um, doch niemand wollte mir helfen; ich war bestiirzt, weil keiner mir bei
stand. Da halfmir mein eigener Arm, mein Zorn war meine Stiitze. Ich zertrat die Volker in 

meinem Zorn, ich zerschmetterte sie in meinem Grimm, und ihr Blut liejJ ich zur Erde rinnen. 
Euch aber, die ihr den Herm verlassen, dem Gliicksgott den Tisch gedeckt und dem Gott 

des Schicksals den Weinkrug gefiillt habt, iiberantworte ich dem Schwert: Ihr miijJt euch aile 
ducken und werdet geschlachet. 

Jesaja 63,5-6 u. 65,11-12 

3.2.1 Ursprung irn Prophetenturn 

1m Judenturn urn die Zeitenwende, von 200 v. Chr. bis 100 n.Chr., gab es eine Welle apo

kalyptischer Literatur65, die den Schriften der Propheten folgte. Unter den politisch rnachtlo

sen Juden war die Vorstellung weit verbreitet, ihr Gott werde sie eines Tages erlOsen und ein 

goldenes Zeitalter werde anbrechen.66 "An jenern Tag richte ich die zerfallene RUtte Davids 

wieder auf / und bessere ihre Risse aus, / ich richte ihre TrUrnrner auf / und stelle alles wieder 

her / wie in den Tagen der Vorzeit ( ... ) Dann wende ich das Geschick rneines Volkes Israel" 

heiSt es irn Buch Arnos.67 

Viele Propheten verkUndeten, eines Tages wUrde der jUdische Staat unter einern Konig aus 

dern Geschlecht Davids wiederhergestellt.68 UrsprUnglich ging es also gar nicht urn die ganze 

64 Vgl. dazu Eliade, a.a.O., S. 501: "In den banalsten Lebensaullerungen des modernen Menschen verrat sich die 
Sehnsucht nach dem Paradies. Das Absolute kann nicht ausgeliischt, sondern nur herabgewiirdigt werden. Und 
der archiasche Geist lebt fort ( ... ) als Sehnsucht, die eigene Werte erzeugt: Kunst, Wissenschaft, Mystik der 
Gemeinschaft... " 

65 1m AT: das Buch Daniel (10-12), unter den apokryphen Schriften u.a.l u. II Henoch, II u. IV Baruch, IV Esra, 
die Apokalypse des Abraham, einige Schriften der Qumran-Funde. 

66 Vgl. Rowley, H.H.: Apokalyptik. Ihre Form und Bedeutung zur biblischen Zeit, EinsiedelnlZiirichIKiiln 1965, 
S.24. 

67 Am 9,11-12 u. 14. Andere apokalyptische Stellen bei den Propheten sind Jesaja 24-27 u. 63-66 (Tritojesaja), 
Jeremia 44ff., Ezechiel 7-11, Joel, Zefania, Maleachi. 
68 Vgl. Campbell, a.a.O., Bd. 4, S. 309. 
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Welt und oder gar ihren Untergang, sondem urn einen privaten Heilsbringer, der die Situation 

der Juden gegeniiber ihren gefiihrlichen Nachbam starken sollte. 

Doch dann kam etwas Neues: In der hellenistischen Zeit, etwa von 200 v.Chr. bis 100 

n.Chr. "drangte sich etlichen Juden plotzlich der iiberaus erregende Gedanke auf, ihr eigener 

nationaler Messias ware eigentlich der kosmische Messias der Endzeit (oO.), auf dessen Er

scheinen hin herrlich und mit Donnerknall die Auferstehung der Toten, die Aufhebung der 

Zeit und alles iibrige folgen wiirden. Uberdies stiinde dieser Tag unmittelbar bevor. "69 

Dabei verbindet sich die alte jiidische Idee vom strafenden Gott70 mit der Erwartung eines 

rettenden Messias und der persisch-zoroastrischen Vorstellung eines kosmischen Endkampfes 

von Gut und Bose.? 1 1m Unterschied zu den Vorstellungen vom Weltuntergang in Gesell

schaften mit mythisch dominierter BewuBtseinsform bleibt der Gott der jiidischen Apokalyp

tik auBerhalb von Untergang und Emeuerung. 

3.2.2 Das Buch Daniel 

Das Buch Daniel, das erste groBe apokalyptische Buch, ist in der hellenistischen Zeit ent

standen: Damals lebten die Juden unter der Herrschaft des Seleukiden-Konigs Antiochus E

piphanes IV., der ihre Religion zugunsten des Hellenismus unterdriickte. Einige Juden lieBen 

sich bekehren, andere lehnten sich gegen die fremden Herrscher auf. Als der Priester 

Matthathias einen der Abtriinnigen erschlug, begann der Aufstand der Makkabaer gegen An

tiochus und seine Leute, gegen den Hellenismus und die untreuen Juden. 

Wahrend dieser Zeit wird das Daniel-Buch pseudonym geschrieben. Es berichtet von einer 

Bedrohung der Juden in der Vergangenheit, im babylonischen Exil und von Daniels gottes

treuem Verhalten am babylonischen Hof - nicht als Geschichtsbuch, sondem als Botschaft fiir 

die Gegenwart: Heute durchhalten! 

Am Ufer des Tigris in Babylonien hat Daniel eine Vision: Ein Mann mit Augen wie bren

nenden Fackeln72 teilt ihm mit, er miisse bald gegen den Engelfiirsten von Persien kampfen73, 

verkiindet ihm aber vorher noch den weiteren VerI auf der Geschichte: Ein Krieg wird dem 

69 Ebd. 

70 Vgl. den Fluch fUr Ungehorsam in Dtn 28,23f.:"Der Himmel wird tiber deinem Kopf zu Erz, die Erde unter 
dir wird zu Eisen. Der Herr verwandelt den Regen, den dein Land erhlilt, in Staub. Asche rallt yom Himmel auf 
dich herab, bis du vernichtet bis\." Eine solche pompOse und bildreiche Sprache isttypisch fUr semitische Schrif
ten, die Strafandrohungen sind nicht unbedingt wortlich zu verstehen. 

71 Vgl. dazu Campbell, a.a.O., S. 331 und Cohn, a.a.O., S. 333 ff. 
72 Dan 10,6. 

73 Dan 10,20. 
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andem folgen, und fremde Konige werden das Yolk Israel bedrohen. "Dann kommt eine Zeit 

der Not, wie noch keine da war, seit es Volker gibt, bis zu jener Zeit. Doch dein Yolk wird in 

jener Zeit gerettet, jeder der im Buch verzeichnet ist. "74 

So kann man die Daniel-Apokalypse als eine Art Durchhalte-Parole fUr die bedriingten Ju

den lesen. Sie soli ten so standhaft und furchtlos handeln wie Daniel. "Dariiber hinaus wollte 

der Autor den Getreuen mitteilen, daB die groBe Wende der Geschichte unmittelbar bevor

stand, daB das Ende der Tage gekommen sei. Noch eine kleine Wei Ie, dann wiirde ihre Treue 

belohnt werden, nicht nur durch die Errettung jedes Einzelnen, sondem durch den Anbruch 

der Goldenen Zeit, in der das Bose endgiiltig vemichtet und die ewige Gottesherrschaft auf

gerichtet werden wiirde."75 Nach Rowley ging es dem Autor also weniger urn die Voraussa

gung der Zukunft, "er wollte vielmehr in die gegenwiirtigen Ereignisse, die er erlebte, eingrei

fen."76 

Tatsiichlich wurde das Daniel-Buch so wichtig, daB es in den Kanon aufgenommen wurde. 

Andere Autoren ahmten es nach, es entstand eine iippige phantastische Untergangsliteratur. 

Wer die Autoren und vor all em die Leser waren, weiB man nicht. Als Verfasser der Apoka

lypsen werden Schriftgelehrte vermutet, die sich auf visioniire Erfahrungen berufen.77 

3.2.3 Apokalypsen als literarische Gattung und Geistesstromung 

Diese Schriften werden als literarisches Genre unter dem Begriff Apoka/yptik zusammen

gefaBt. Elemente der literarischen Apokalypsen sind die seelische Erschiitterung des Sehers, 

die Pseudonymitiit der Schrift, das dualistische Weltbild, die Entschliisselung der symboli

schen Bildersprache durch Deuteengel, oft eine Systematisierung der Visionsinhalte, insbe

sondere durch Zahlenspekulationen, der Kompositionscharakter der Schriften, die iiber einen 

liingeren Zeitraum hinweg immer wieder ergiinzt wurden.78 

74 Dan 12,1. 

75 Rowley, a.a.O., S. 45. 

76 Ebd., S. 46. 

77 Kortner, a.a.O., S. 55 ff. 

78 Nach ebd., S. 44 und Koch, a.a.O., S. 19 ff. Vgl. auch Collins, John 1.: Apocalypse, in: Eliade, Mircea (Hg.): 
The Encyclopedia of Religion, New York 1987. 
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3.2.4 Kennzeichen der jiidischen Apokalyptik 

Dariiber hinaus sind folgende Vorstellungen und Denkarten kennzeichnend fUr die jiidi

sche apokalyptische Geistesstromung: 

1. Naherwartung, Ankiindigung, kosmische Katastrophe 

Die Apokalyptiker stellen sich vor, das Ende stehe unmittelbar bevor, es kiindige sich 

durch eine Zeit wachsenden Schreckens an und komme schlieBlich in Form einer Katastrophe 

kosmischen AusmaBes. 

2. Funktionen: Trost, Ermunterung zur Gottestreue, Genugtuung 

Diese Vorstellungen fungieren als Trost und Ermunterung fUr die Glaubigen. Das Beispiel 

der Daniel-Apokalypse hat gezeigt, daB die Vision von Endzeit und Erlosung die bedrangten 

Juden in der Not starken sollte. Auch wenn das Leben bedrohlich erscheint: Gott hat den Ver

lauf der Geschichte fest in der Hand, und seine treuen Anhanger werden belohnt werden. Die 

Apokalypsen erklaren das Unverstandliche, das Leid, und ordnen es in einen notwendigen 

Weltenlauf ein. Die jiidische Apokalyptik holt sich das kosmische Weltende der Mythologie 

aus der femen Zukunft in die unmittelbare Gegenwart.79 Die Botschaft, schon bald werde 

Gott eingreifen, das Volk Israel retten und die Feinde strafen, nimmt die Angst, ermuntert zur 

Treue und verschafft Genugtuung gegeniiber dem iibermachtigen Feind. 

3. Radikalitiit, Kompromifllosigkeit und deus ex machina 

Den Apokalypsen ist gemeinsam, daB die alte Welt so hoffnungslos verdorben ist, daB sie 

untergehen muB. "Die Vorstellung yom Weltuntergang ist nicht anders zu begreifen, als daB 

diese Phantasie das Problem lOst, wie man mit einer Welt leben soli, die ganz anders sein 

miiBte, urn mit ihr leben zu konnen."80 Dem liegt ein radikales und kompromiBioses Denken 

zugrunde. Hier wird nicht ausgebessert, nicht verhandelt und nichts zugestanden. Wie ein 

deus ex machina bricht der Weltuntergang in die Geschichte ein. 

4. Zeitverstiindnis und Determinismus 

Damit bringt das apokalyptische Denken eine neue Zeitvorstellung und eine neue Dimen

sion mit sich. 1m Unterschied zu den Propheten, die Gottes Einschreiten in der Zeit beschrie

ben, kommt die Zukunft als eine neue, auBerweltliche Zeit in die Gegenwart hinein. Entspre

chend hat sich die Dimension des Geschehens erweitert: Aus der lokalen Messiaserwartung 

fUr das Volk Israel bei den Propheten ist in den Apokalypsen ein kosmisches Ereignis gewor

den. 

79 V gl. Drewermann, a.a.O., Bd. 2, S. 475 f. 
80 Ebd., S. 477. 
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Gott hat den Verlauf der Weltgeschichte fest in der Hand, die zukiinftigen Ereignisse ste

hen fest. Damit ist die Zukunft determiniert und die Gestaltungsfreiheit des Menschen mini

miert. 

5. Widerspruch: Determiniertheit und Verantwortung? 

So wird die Geschichte zur Heilsgeschichte, doch tritt damit ein Widerspruch auf: einer

seits nimmt die Determiniertheit der Geschichte den Menschen Gestaltungsmoglichkeit und 

Verantwortung, andererseits soli die Vision einer determinierten Geschichte an das rechte 

Handeln vor Gott appellieren. Drewermann halt den Determinismus fiir charakteristisch fiir 

das apokalyptische Denken im Juden- und Christen tum: "Das MaB der faktischen Angst und 

Verzweiflung ist in der apokalyptischen Welterfahrung so groB, daB die Hoffnung auf eine 

bessere Zukunft einer absoluten GewiBheit bedarf, urn die Gegenwart noch zu ertragen. Nicht 

eine intellektuelle Hybris, sondem die Kraft der Verzweifelung treibt den Determinismus der 

apokalyptischen Weltuntergangsphantasien hervor."81 

Dagegen spricht aber, daB die Menschen auch in einer Situation mit schon festgelegtem 

Ausgang gepriift werden konnen: So heiBt es bei Daniel 11,31-35: "Er (der Konig des Nor

dens, T.B.) verfiihrt mit seinen glatten Worten die Menschen dazu, yom Bund abzufallen; 

doch die Schar derer, die ihrem Gott treu sind, bleibt fest und handelt entsprechend. Die Ver

standigen im Volk bringen viele zur Einsicht; aber eine Zeitlang zwingt man sie nieder mit 

Feuer und Schwert ( ... ). Aber auch manche von den Verstandigen kommen zu Fall; so sollen 

sie gepriift, gelautert und gereinigt werden bis zur Zeit des Endes." 

So sind Determinismus und die Freiheit des Menschen, vor Gott zu bestehen, im apokalyp

tischen Denken vereinbar. 

6. Apokalyptisches Denken: mora lisch, geschichtlich und eschatologisch 

1m apokalyptischen Denken vermischen sich drei Konzepte: das religios-moralische, das 

eschatologische und das geschichtliche. Es geht urn Untergang als Strafe fiir Abtriinnige, urn 

Untergang als Geburtsstunde fiir das himmlische Reich Gottes und urn den Untergang der 

Feinde und die Sicherung des irdischen Reiches Israel. 

81 Ebd. 
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3.3 Die friihchristlichen Apokalypsen und die Offenbarung des Johannes 

3.3.1 Der EinfluB der Judentums 

Das friihe Christentum iibernirnmt das apokalyptische Denken und die Weltuntergangs

symbolik der apokalyptischen Schriften des Judentums. Beide teilen die Auffassung von der 

Geschichte als Heilsgeschichte82 : Gott bestimrnt den Verlauf der Geschichte, am Ende der 

Zeiten greift er in kosmischer Dimension in das irdische Geschehen ein und richtet iiber die 

Menschen. Fiir die Geretteten beginnt eine goldene Zeit. Die Juden erwarten das Neue Jerusa

lem, die Christen das Ewige Leben. Dabei bleibt das apokalyptische Denken der friihen 

Christen der Idee der Strafe aus dem Alten Testament verhaftet: Erst miissen aile Menschen 

!eiden, dann werden die UngHiubigen "die Ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das E

wige Leben".83 Von Gnade und Vergebung der Siinden ist an diesen Stellen nicht die Rede. 

Das Urchristentum des ersten Jahrhunderts hatte noch keine geschlossene Organisation 

und kein einheitliches Dogma.84 Ahnlich wie im Judentum wurden viele apokalyptische 

Schriften verfaBt,85 die bis auf die Geheime Offenbarung nicht in den biblischen Kanon auf

genornmen wurden. 

3.3.2 Jesus als Apokalyptiker 

In der modernen Theologie ist die Bedeutung der Apokalypsen umstritten, lange Zeit hat

ten sie sogar einen hiiretischen Beigeschmack.86 Bald wurde ihre Bedeutung geleugnet, bald 

als die Essenz der christlichen Eschatologie gewiirdigt - zuletzt durch die neuen Erkenntnisse 

aus den Schriftrollenfunden der Essener-Sekte in Qumran.87 

Dafiir spricht auch, daB die synoptischen Evangelien apokalyptische Gedanken enthalten.88 

In der Endzeitrede des Jesus nach Matthaus staunen die Jiinger iiber die gewaltigen Bauten 

82 Vgl. dazu Schick (a.a.a., S. 7): "Das Geschichtsverstandnis der Heiligen Schrift ( ... ) ist ganz und gar ausge
richtet nachjenem gottgesetzten Anfangs- und Endpunkt aller Geschichte." 
83 Matthiius 25,46. 

84 Vgl. Koch, a.a.a., S. 18. 

85 Weitere friihchristliche Apokalypsen sind die Apokalypsen des Esras, des Baruch, des Abrahams, die Synop
tische Apokalypse, die Himmelfahrt des Moses, das Buch der Geheimnisse Henochs, das Leben Adams und 
Evas und die Himmelfahrt des Isaias, nach Rowley, a.a.a., S. 85-112. 

86 Schick (a.a.a., S. II) schreibt von einer "Unsicherheit gegeniiber der Apokalypse, die als Foige miBbrauchli
cher Benutzung seitens chilistischer Schwarmer entstand". 
87 Vgl. Koc, a.a.a., S. 12 ff. u. Ktirtner, a.a.a, S. 18 u. 26. 
88 Mt 24,1-25,26; Mk 13,3-37; Lk 21,5.36. 

33 



des Tempels, aber Jesus sagt ihnen: Das alles wird niedergerissen werden. Auf dem CHberg 

prophezeit er ihnen falsche Propheten, Kriege, Hungersnote und Erdbeben als Zeichen fUr das 

Ende der Welt.89 "Thr werdet von Kriegen hOren, und Nachrichten iiber Kriege werden euch 

beunruhigen. Gebt acht, laBt euch nicht erschrecken! Das muj3 geschehen. Es ist aber noch 

nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das 

andere, und an vielen Orten wird es Hungersnote und Erdbeben geben. Doch das alles ist erst 

der Anfang der Wehen. Dann wird man euch in groBe Not bringen und euch tOten, und ihr 

werdet von allen VOIkern urn meines Namens willen gehaBt. "90 

Die Wiederkunft von Jesus wird kosmische Dimensionen haben: Sterne fallen vom Him

mel, die Krafte des Himmels werden erschiittert und Posaunen schallen.91 Beim Weltgericht 

spricht Gott das Urteil, und nur wer jetzt glaubt und im Sinne Christi handelt, wird am Jiings

ten Tag auf der rechten Seite stehen: "Wer jedoch bis zum Ende standhaft bleibt, der wird 

gerettet. "92 Auch die Briefe der Apostel verbreiten diese apokalyptische Vorstellung: so in 1 

Kor 15,20-28 und 15,51 (Hinweis auf den Jiingsten Tag), 2 Kor 5,1-10 (Jiingstes Gericht), I 

Thess 4,15-17 (Jiingster Tag), 2 Thess 2,1-12 (Warnung vor dem Anti-Christen) und 2 Petr 

3,10-13 (Ankiindigung des Tags des Herro). 

3.3.3 Die geheime Offenbarung des Johannes 

Die Geheime Offenbarung des Johannes, traditionell dem Evangelisten Johannes, dem 

Sohn des Zebedaus, zugeschrieben, stammt vermutlich von einem Wanderprediger palastini

scher Herkunft, der in den Christengemeinden der romischen Provinz Asia sehr angesehen 

war. Die Geheime Offenbarung schrieb er auf der Insel Patmos, wohin er wegen seines Glau

bens verbannt worden war, vermutlich in der spaten Regierungszeit des romischen Kaisers 

Domitian, 94-95 nach ChristuS.93 Die Apokalypse ist verfaBt als Brief an sieben Gemeinden 

in Kleinasien. Darin beschreibt Johannes seine Vision94: Er wird von einer "Stimme, laut wie 

eine Posaune"95, die sich als "der Erste und der Letzte"96 und damit als Jesus offenbart, in den 

89 Mt 24,1-14. 

90 Mt 24,6-9. 

91 Mt 24,29f. 

92 Mt 24,13. 

93 Vgl. MUlier, Ulrich B.: Die Offenbarung des Johannes, GUterlohIWUrzburg 1986, S. 43 ff. und Giesen, Heinz: 
Johannes-Apokalypse, Stuligart 1986, S. 9 f. 
94 Dabei greift Johannes auf mythische Bilder der antiken Vorstellungswelt und der jUdischen apokalyptischen 
Tradition zurUck. Ulrich MUlier spricht von "heterogenem Vorstellungsmaterial" (MUlier, a.a.O., S. 39). 
95 Offb 1,10. 
96 Offb 1,17. 
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Himmel gerufen, dort sieht er die Herrlichkeit Gottes. Dann offnet ein Lamm mit sieben Hor

nem und sieben Augen - wiederum ein Bild fiir Jesus - das Buch mit den sieben Siegeln. Die 

vier apokalyptischen Reiter treten auf und bringen Plagen: Krieg, Hunger, Pest und Tod. Die 

Seelen der geschlachteten Miirtyrer fragen, "wie lange zogerst du noch, Gericht zu halten und 

unser Blut an den Bewohnem der Erde zu rachen?"97 Die Offnung des sechsten Siegels er

schiittert Himmel und Erde: "Die Sonne wurde schwarz wie ein Trauergewand, und der ganze 

Mond wurde wie Blut. "98 Sieben Posaunen kiindigen weitere Plagen an: Ein Engel offnet den 

Schacht des Abgrundes, aus dem Rauch aufsteigt, der Sonne und Luft verfinstert, Monster

heuschrecken treten auf und damonische Reiterheere auf Pferden, die Feuer und Schwefel 

speihen, greifen an.99 

Und dann folgt der Weltkampf: Rom gegen die Christen, Satan gegen Jesus, das Bose ge

gen das Gute, die Chaosungeheuer gegen die gottliche Ordnung: "Der Drache stand vor der 

Frau, die gebaren soBte; er woBte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Und sie ge

bar ein Kind, einen Sohn, der iiber aBe Volker mit eisemem Zepter herrschen wird. Und ihr 

Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entriickt. ( ... ) Die Schlange spie einen Strom von 

Wasser aus ihrem Rachen hinter der Frau her, damit sie von den Fluten fortgerissen werde. 

Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe; sie offnete sich und verschlang den Strom, den der 

Drache aus seinem Rachen gespien hatte."loo 

Ein Engel iiberwaltigt den Satan und legt ihn in Ketten - fiir tausend Jahre. Das ist der An

bruch des tausendjiihrigen Reiches Christi und seiner siindenfreien Anhanger. Doch der end

giiltige Sieg iiber den Satan steht noch bevor: Nach den tausend Jahren "muS der Satan fur 

kurze Zeit freigelassen werden" 101 , wieder wird er - erfolglos - versuchen, "die Volker an den 

vier Ecken der Erde"102 zu verfiihren. Aber Feuer yom Himmel wird ihn verzehren, diesmal 

endgiiltig. Es folgt das Gericht iiber aBe Toten, der Tod im Feuersee fiir aile Siinder und ein 

neuer Himmel und eine neue Erde fiir die Gerechten. 

Was die Urchristen also in naher Zeit zu erwarten hatten, waren Plagen und Kriege in 

kosmischer Dimension und schieSlich der Kampf Gottes gegen den Satan. Wer im Tausend

jahrigen Reich zusammen mit Jesus herrschen wollte, muBte als Miirtyrer sterben. Norman 

Cohn interpretiert den Kampf Michaels gegen den Drachen im 12. Kapitel der Johannes-

97 Oflb 6,10. 

98 Interpretation nach Milller, Ulrich B., a.a.O. 
99 Oflb 8,6-9,12. 

100 Oflb 12,4-5 u. 15-16. Man beachte die Parallelen zum PLot des apokalyptischen Spielfilms "Terminator 2: 
Judgement Day" (USA 1991, Regie: James Cameron, mit Arnold Schwarzenegger). 
101 Oflb 20,3. 
102 Oflb 20,8. 
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Apokalypse und die in den Evangelien iiberlieferte Versuchung Jesu durch den Teufel in der 

Wiiste als christliche Versionen des alten Weltkampfmythos.103 Auch in der friihchristlichen 

Vorstellung ist die aktuelle Welt mangelhaft und yom Bosen bedroht, sie muB erst in einem 

Endkampf zerstort werden, bevor ein neues gutes Reich heranbrechen kann. Die friihchristli

che Apokalyptik enthalt damit zwei uralte mythische Motive: das des Weltkampfes einer gu

ten Macht gegen das Bose und das Motiv von reinigendem Untergang und Emeuerung. 

Doch im Unterschied zu den mythischen Geschichten, die in ilIo tempore, also jenseits der 

Zeitlichkeit spielen, erwarten die friihen Christen das Welten de noch in ihrem Leben: "Die 

Zeit ist nahe."I04 Fiir die Christen hat die Heilszeit mit Jesu Ankunft schon begonnen, die 

Wiederkehr Christi und die Erschaffung des Tausendjahrigen Reiches stehen unmittelbar 

bevor. Aber auch bei ihnen muB - wie bei den jiidischen Apokalyptikem - erst die alte Welt 

und vor allem das Bose darin untergehen, bevor das Ewige Leben beginnen kann - fiir eine 

Minderheit! Die Errettung der Guten ist untrennbar mit dem Untergang und der Strafe fiir die 

Bosen und der Genugtuung dariiber verbunden: Gott "hat die groBe Hure gerichtet, die mit 

ihrer Unzucht die Erde verdorben hat. Er hat Rache genommen fiir das Blut seiner Knech-

te." 105 

3.3.4 Heilsgeschichte im Dienst der Zeitgeschichte 

Johannes erwartete eine Verfolgung der christlichen Gemeinden von Seiten Roms, die als 

Hure Babylon, als yom Satan beherrschter Siindenpfuhl in der Johannes-Apokalypse be

schrieben wird. Damit ware also das gleiche Motiv (Ermutigung bei Verfolgung) von einem 

Kulturkreis in den nachsten iibemommen worden: Die Juden unter der politischen Ubermacht 

der Griechen, die Christen unter der wachsenden Bedrohung durch Rom. Die eigene Ohn

macht richtet den Blick auf Gott, die Heilsgeschichte wird in den Dienst der Zeitgeschichte 

gestellt. So verstanden laBt sich die Apokalypse lesen als Wamung an die Christen vor der 

romischen Lebensform und als Versprechen, die erlebten Demiitigungen und Verfolgungen 

der romischen Herrscher zu rachen. 

Ginge es in den friihchristlichen Apokalypsen jedoch nur urn die zeitgeschichtliche Di

mension, so ware der Weltuntergang ein bloBes Accessoire im Kampf von Unterdriickten 

gegen Unterdriicker, gewissermaBen eine iiberdimensionierte Veranschaulichung dieses Kon-

103 Vgl. Cohn, a.a.O., S. 297 u. 324. 
104 Offb 1,3. 

105 Offb 19,2. 
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tliktes. Gleichgiiltig, wie groG der zeitgeschichtliche EinfluB auf die Weltuntergangsvisionen 

der friihen Christen nun tatsachlich war, die Apokalypsen haben eine eschatologische Dimen

sion, die iiber die Zeitgeschichte hinausweist. 

3.3.5 Kennzeichen der christ lichen Apokalyptik 

tiber die zeitgeschichtliche Aktualitat hinaus lassen sich fiir die christliche Apokalyptik 

folgende Elemente festhalten: 

1. Das apokalyptische Prinzip und die Choreographie des Untergangs 

Es geht urn den Dualismus von Gut und Bose und urn den zukiinftigen und endgiiltigen 

Sieg des Guten. Gott hat seit der Erschaffung der Erde ein ewiges Reich fiir die Gerechten 

bestimmt. Es kommt eine Vor-Endzeit, die dUTCh Zeichen die Endzeit ankiindigt, dann 

kommt die groBte je erlebte Not, in der aile Menschen stiirben, gabe es nicht die Gerechten, 

urn derentwillen diese Zeit verkiirzt wird. 

2. Heilsgeschichtliches Geschichtsverstiindnis und Naherwartung 

Damit ist Geschichte Heilsgeschichte. 1m Unterschied zu den spateren Eschatologien steht 

im friihchristlichen apokalyptischen Denken der Untergang unmittelbar bevor. 

3. Semantik: kosmische Dimension 

Der Untergang hat kosmische Dimensionen: Weltkampf, Gericht, ErlOsung der Gerechten 

schlieBen die ganze Welt und den ganzen Himmel ein. Die kosmische Dimension des Ge

schehens entspricht dabei der Erweiterung des Konfliktes auf das Grundsatzliche, auf einen 

allgemeinen Dualismus zwischen Gut und Bose. 

4. Funktionen: Drohung, Rache und Strafe 

Wenn Johannes in der Offenbarung aile nur erdenklichen Katastrophen beschreibt, hat das 

eine dreifache Funktion: Drohung vor Abfall von Gott, Rechtfertigung des irdischen Leidens 

der Glaubigen und Rache an den Unglaubigen. Der Weltuntergang ist eine Strafe fiir Verfeh

lung. 
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3.4 Endzeitvorstellungen und apokalyptische Eschatologie im Mittelalter 

1m Miilleimer der Geschichte hocken wir zusammen. 

Andre Glucksmann 

3.4.1 Die Wirkung der Offenbarung des Johannes 

Satan und Feuersee, fallende Sterne und apokalyptische Reiter - die eindringlichen und 

schaurigen Bilder der Apokalypse des Johannes haben weit tiber ihren urspriinglichen Adres

satenkreis hinaus gewirkt. Das ist faszinierend, denn die immer wieder wortlich genommene 

Prophezeiung yom Weltuntergang hat sich nicht erftillt. Drewermann versucht die jahrhun

dertelange Rezeption der Offenbarung und Apokalypsen psychologisch zu erkHiren: "Weit 

davon entfernt, ein bloBes Dokument absonderlicher religionsgeschichtlicher Stromungen 

innerhalb des Spatjudentums zu sein, zeigt sich namlich, daB die apokalyptischen Weltunter

gangsphantasien in allen Zeiten und Zonen eine Moglichkeit der menschlichen Psyche dar

stellen, auf eine als lebensfeindlich empfundene Umwelt zu reagieren."I06 Es scheint, als be

friedige die Offenbarung des Johannes auch eine Lust an Ratsel und Zahlenmagie. Immer 

wieder haben sinnsuchende Christen versucht, aus den Zahlen und Symbolen der Offenba

rung eine Prophezeiung fUr die eigene Zeit zu lesen. Die Offenbarung mit ihren surrealen und 

ratselhaften Bildern ist dabei zu einem variablen Zeichen geworden: Sie kann alles bedeuten, 

solange es nur dramatisch ist. 

Bis zur Mitte des dritten Jahrhunderts glaubten die Christen, der Weltuntergang stande 

unmittelbar bevor. Trotz der Enttauschung tiber sein Ausbleiben hat die Semantik der Ge

heimen Offenbarung Zeiten und Kulturen tiberdauert, und auch ideengeschichtlich haben die 

Apokalyptiker - ausgehend durch Zoroaster - eine absolut neue Vorstellung gepragt, die seit

her nie wieder verschwunden ist: die Vorstellung von der Geschichte als Heilsgeschichte, die 

auf eine vollkommene Welt zulauft, in der das Bose fUr immer besiegt sein wird. Norman 

Cohn nennt diesen Ausbruch aus dem mythischen Weltbild, in der die bosen Chaosmachte 

eine Konstante bleiben, einen "entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte des menschli

chen BewuBtseins."107 Die Idee der absoluten Abschaffung des Bosen beeinfluBte den Ge

schichtsoptimismus und das Fortschrittsdenken und laBt sich bis zu den modernen Utopien, 

zu Hegel, Marx und den Kapitalisten, verfolgen. 

106 Drewermann, a.a.O., Bd. 2, S. 477 f. 

107 Cohn, Norman, a.a.O., S. 343. 
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Die Auseinandersetzung mit dem eschatologischen Gehalt der Johannes-Apokalypse be

gann urn das Jahr 300. AuBer der Offenbarung des Johannes hatte es noch andere apokalypti

sche Bewegungen im friihen Christentum gegeben 108, die jedoch zum groBten Teil als Irrleh

ren abgelehnt und zugunsten des Evangeliums zuriickgedrangt wurden. Einzig die Johannes

Apokalypse wurde in die Bibel aufgenommen und seitdem immer wieder ausgelegt, kom

mentiert und weiterentwickelt. 109 

Aus der Verbindung der Johannes-Vision einer tausendjahrigen Herrschaft Jesu mit der al

ten jiidischen Vorstellung yom Messias, der die Feinde Israels besiegen und ein Friedensreich 

fiir sein Volk errichten wird, ist der Chiliasmus entstanden: die innerhalb der Kirche immer 

wieder umstrittene aber nie verschwundene Lehre, die ein tausendjahriges Reich Jesu und der 

Heiligen auf der Erde erwartet, ein vollkommenes irdisches Friedensreich. 11O 

3.4.2 Die Theologen und die Verdrangung der Naherwartung 

Das chiliastische Denken hat auch den Kirchenvater Augustinus, der von 354 bis 430 ge

lebt hat, beeinfluBt: Er kannte die Schriften des Ticonius, eines nordafrikanischen Laientheo

logen, der den Beginn des Tausendjahrigen Reiches der Heiligen aus der Zukunft in die Ge

genwart verlegt hatte. Bei Ticonius hat das Friedensreich schon mit der ersten Erscheinung 

Christi begonnen. Das hat Augustin in seinem Gottesstaat iibernommen: "Unterdessen, da der 

Teufel tausend Jahre gebunden ist, herrschen die Heiligen mit Christus auch tausend Jahre, 

eben diese tausend Jahre ohne Zweifel, die auch eben so zu verstehen sind, namlich von der 

gegenwmigen Zeit der ersten Ankunft Christi (oo.), sonst hieBe nicht jetzt schon die Kirche 

sein Reich oder das Himmelreich."1I1 Diese Deutung des Kirchenvaters - Das Reich Gottes 

hat schon begonnen! - blieb bis ins Mittelalter bestimmend, damit wurde der eigentliche Chi

liasmus, der ein Tausendjahriges Reich erst fiir die Zukunft erwartete, von der Kirche abge

lehnt und in Sekten verdrangt. Das bedeutete auch das Ende der Naherwartung: Stand in der 

108 So etwa die Montanisten, benannt nach ihrern Anfiihrer Montanus, die irn zweiten Jahrhundert n.Chr. in 
Kleinasien auf die unrnittelbar bevorstehende Wiederkehr Christi warteten. 
109 Das Interesse an der Apokalypse des Johannes beschrankt sich dabei hauptsachlich auf die Westkirche. In 
Byzanz wurde sie erst irn 8. Jahrhundert in den Kanon aufgenornrnen. Vgl. Schiller, Gertrud: Ikonographie der 
christlichen Kunst, Bd. 5: Die Apokalypse des Johannes, Textteil, Gtitersloh 1990, S. 77 ff. 

110 Papias von Hierapolis (urn 110), Irenaus von Lyon ("Adversus Haereses", urn 180), Tertullian (ges!. nach 
220) und Laktanius (ges!. nach 317) sind friihe Vertreter der Chiliasten. 
III Augustinus, Aurelius: Ober den Gottesstaat, Buch XX, Kapitel 9, in: Bibliothek der Kirchenvater, Bd. 28, 
Kernpten/Miinchen 1916, S. 286. 
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Vorstellung der friihen Christen das Ende der Welt noch unmittelbar bevor, so betont Augus

tinus, daB niemand wisse, wann dies geschehen werde. 112 

Doch die Ablehnung der Apokalyptik durch die Kirche bandigte nicht die Weltuntergangs

erwartungen mancher Glaubiger. Die Idee tauchte - unter vielen anderen, sich zum Teil wi

dersprechenden eschatologischen Themen - iiber die 1ahrhunderte immer wieder auf. Die 

Christen lasen und interpretierten die 10hannes-Apokalypse, bezogen sie auf das aktuelle po

Iitische Geschehen und versuchten, ihr Auskunft iiber die Zukunft zu entnehmen. 113 

Nach alter jiidischer Lehre wurde die Ankunft des Milleniums 6000 1ahre nach der Schop

fung der Welt erwartet, gewissermaBen als letzter Tag einer GroBen Woche. Ais die Vanda

len 410 Rom pliinderten, glaubten einige, diese Endzeit breche an. Damit folgten sie und vie

le andere bei anderen AnHissen "dem tiefverwurzelten menschlichen Bediirfnis, groBe - auch 

schreckliche - Ereignisse - mit der Zahlenkonfiguration eines gottlichen Plans in Oberein

stimmung zu bringen.""4 Die mittlerweile etablierte Kirche hatte kein Interesse an solchen 

Panikausbriichen. Die urchristlichen apokalyptischen Elemente - Naherwartung und Weltver

neinung - hatten nur noch wenig mit ihrer Lehre zu tun. Die im Mittelalter viel diskutierte 

Frage nach dem Alter der Welt wurde allmahlich unwichtiger, als sich die neue 1ahreszah

lung anno domini, die im sechsten 1ahrhundert entwickelt worden war, allmahlich durchsetz

te. 1I5 

3.4.3 Adso und der Endkaiser 

Urn die Mitte des zehnten 1ahrhunderts beauftragte Konigin Gerberga, die Schwester Ottos 

I. von Germanien und Frau des franzosischen Konigs Ludwigs IV., den Monch Adso mit der 

Verfassung einer Antichrist-Biographie. In De ortu et tempore Antichrist"6 verbindet Adso 

von Montier-en-Der den Antichrist-Stoff mit der Endkaisersage. Dieser Stoff stammt vermut-

112 Vgl. Whitrow, GJ.: Die Erfindung der Zeit, Hamburg 1991, S. 131. 
113 Auch im Judentum hat sich das apokalyptische Denken erhalten und weiter entwickelt - als eine von mehre
ren Spielarten der jiidischen Eschatologie. Von Epoche zu Epoche tauchte es immer wieder auf, urn dann wieder 
in den Hintergrund zu treten. Fiir das Judentum ist die Apokalypse in Verbindung mit der Messias-Erwartung 
besonders stark. EinfluBreiche Texte waren zum Beispiel das Buch Zerubbabel aus dem 7. Jahrhundert, das die 
Geschichte Yom Messias, Davids Sohn, erzahlt, der wartet, daB die Zeit reif wird, und die Schriften Isaak Abra
vane Is aus der Zeit der Judenvertreibung in Spanien im 15. Jahrhundert. Vgl. Eliade, Mircea (Hg.): The Encyc
lopaedia of Religion, New York 1987, S. 342 ff. Auch die jiidische Mystik tragt apokalyptische Ziige, denn sie 
wird verstanden als "eine Art Antizipation eines Wissens, das eigentlich erst der messianischen Zeit zusteht": 
Scholem, Gerschom: Diejiidische Mystik (1957), Frankfurt am Main 1980, S. 97. 
114 Thompson, Damian: Das Ende der Zeiten. Apokalyptik und Jahrtausendwende, Hildesheim 1997, S. 53. 
115 Vgl. ebd., S. 55 f. 

116 Adso: De ortu et tempore Antichrist, in: Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, Turnhout 1971 ff. 
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lich aus der tiburtinischen Sybille, einer Weissagung aus der Mitte des vierten Jahrhunderts, 

zur Zeit des Verfalls des Romischen Reiches. Darin wird eine Tyrannenherrschaft prophezeit, 

die schlieBlich ein griechischer Kaiser beenden wird. Es folgt ein Goldenes Zeitalter mit Sie

gen iiber die VOlker Gog und Magog und iiber die Unglaubigen. Dann erscheint der Anti

christ, den der Erzengel Michael besiegt, und damit beginnt die endgiiltige Herrschaft Chris

tLII7 

Die Kronung Karls, des Konigs der Franken und Lombarden, zum Kaiser in Rom im Jahr 

800 wurde verstanden als Wiederauferstehung des Romischen Reiches. Seitdem galten die 

Herrscher des Abendlandes als Fortsetzer des romischen Reiches und waren damit potentielle 

Endkaiser. Vermutlich war das der Grund fiir das Interesse der Konigin am Antichrist

Thema: Sie lieB sich von Adso bestatigen, daB der Antichrist erst kommen wird, wenn es 

keine Frankenkonige mehr geben wird. 118 

Adso entwarf den Antichrist als Antithese ChristL Nach Carozzi ist Adsos Antichrist eine 

Art Un-Wesen: "Er existiert nur durch sein Gegenteil, dessen umgekehrtes Bildnis er ist, und 

hat keine eigene Identitat. (oo.) Wer also die Zeit fiir gekommen hielt, weil die Beobachtung 

der Zeichen der Zeit darauf schlieBen lieB, konnte ihm die Merkmale des Erstbesten zuwei

sen. Er ist eine formbare Gestalt."119 Von nun an muBte immer mit dem Antichrist, dem gro

Ben Verfiihrer, gerechnet werden. Carozzi wertet Adsos Traktat als zusammenhangslose Ma

terialsammlung zum Thema Antichrist und im Ergebnis paradox. 120 Dennoch hatte der Text 

groBen EinfluB, weil er einer Erwartung entsprach: Er war ein "ideologisch untermauerter 

Mythos".121 "Die Ideologie stellte die Verbindung zum taglichen Leben her, dessen Ereignis

se zu Indizien eines epischen Kampfs werden konnten, und der Mythos verlieh der eschatolo

gischen Erwartung und der Hoffnung auf das Heil Konsistenz."122 

In der Tat lebte es sich gut mit dem Antichrist. Er erklart das Bose in der Welt und extema

Iisiert es: Das Bose stammt nicht vom Menschen selbst, sondem vom Antichrist, der den 

Menschen erst verfiihrt. Der regressive DuaIismus und die Extemalisierung des Bosen verein

fachen Schuldzuweisungen. Wenn die Glaubigen an der Drangsal leiden, dann im BewuBt

sein, auf der richtigen Seite zu stehen. Der Antichrist-Mythos spart die Frage aus, warum es 

117 Vgl. Cohn, Norman: Das Ringen urn das tausendjiihrige Reich, Bern 1961, S. 25. 
118 Vgl. Carozzi, Claude: Weltuntergang und Seelenheil, Frankfurt am Main 1996, S. 17 ff.; Cohn, Norman, 
a.a.O., S. 55; Konrad, Robert: Apokalypse und Geschichtstheologie im Mittelalter, in: Schiller, Gertrud, a.a.O., 
S. 91 f. 
119 Carozzi, Claude, a.a.O., S. 22 f. 

120 Adsos Antichrist hat menschliche Eltern, dann aber miiBte er ein Mensch sein und eine Chance auf das Heil 
Gottes haben, die er aber nicht hat (ebd. S. 22). Der Antichrist wird dreieinhalb Jahre lang uneingeschrankt herr
schen. Das ist nur mit Gottes Erlaubnis moglich. Warum sollte Gott das wollen? (ebd. S. 29). 
121 Ebd. S.30. 
122 Ebd. 
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iiberhaupt das Bose gibt. Stattdessen lost seine Existenz die prekare Theodizee-Frage. Die 

Zeit des Antichristen ist befristet, Gott wacht dariiber, und am Ende wird alles gut. 

3.4.4 Das Jahr 1000 

Trotz der im Mittelalter weit verbreiteteten Endzeitberechnungen ist das Jahr 1000 erstaun

lich unbemerkt vorbeigegangen, ohne eine allgemeine Endzeiterwartung ausgelost zu ha

ben.123 Der Monch Radulf Glaber, Chronist der Jahre urn die Jahrtausendwende, beschreibt 

Naturkatastrophen und haretische Bewegungen vor und nach dem Jahr 1000 und vermischt 

dabei, ohne chronologisch prazise zu sein, Ereignisse vor und nach der Jahrtausendwende. 

Hinweise auf einen erwarteten Weltuntergang finden sich bei ihm nicht, doch interpretiert er 

die Ereignisse - wie zum Beispiel die Erscheinung des Halleyschen Kometen im Jahr 989 -

als Zeichen Gottes: 

"Apparuit igitur prefati regis tempore (des Frankenkonigs Robert) in occidentalis aeris par

te stella que uocatur cometis ( ... ). Sed utrum nouiter a Oeo stella mittatur, seu ab eodem ob 

gratiam portenti alicuius stelle lumen multiplicius augeatur, ipsi soli scire competit qui cetera 

indicibiliter sua sapientia disponit. Illud tamen habetur probatissimum, quoniam quotiens 

huiusmodi hominibus ostenditur fieri in mundo paulo post quoddam mirum atque terri bile 

patenter innuitur."124 

Zwar erinnert der Komet als Himmelsbotschaft an den wie eine Fackel lodemden Stem, 

der den Untergang der Welt in der Johannes-Apokalypse ankiindigtl25, doch diirfte im mittel

alterlichen Denken jede ungewohnliche Erscheinung am Himmel als ein gottliches Zeichen 

gegolten haben, nicht aber jedes gottliche Zeichen als ein Hinweis auf das Ende der Welt. 

Dennoch galten Kometen und Sonnenfinstemisse als Zeichen einer Unordnung, die die Men

schen zu Tode erschrecken lieBen: 

123 Vgl. Duby. Georges: L'An mil. Paris 1980. S.33 ff.; Carozzi. Claude. a.a.O .• S. 82; Konrad. Robert. a.a.O .• 
S. 93; Lot. Ferdinand: Le my the des terreurs de ran mil. in: ders.: Recueil des travaux historiques de Ferdinand 
Lot (1947). I. Bd .• GenflParis 1968. S. 398-414; Favier. Jean: Frankreich im Zeitalter der Lehnsherrschaft 
1000-1515. Stuttgart 1989. S. 21. 

124 Glaber. Rodolfus: Historiam libri quinque. Oxford 1989. 3. Buch. S. 110. "In der Zeit desselben Konigs 
erschien am westlichen Himmel ein Stern. den man Komet nennt. ( ... ) Ob dieser Stern von Gott gesandt war 
oder ob Gott das Licht eines anderen Sternes als ein Omen verstarkt hatte. weiB nur Er. dessen unaussprechliche 
Weisheit alles verftigt. Sicher ist aber. daB immer. wenn den Menschen auf der Erde ein solches Wunder er
scheint. dieses zu merkwiirdigen und schrecklichen Ereignissen ftihrt." (Obersetzung der Autorin) Erstaunli
cherweise versteht Glaber den Ausbruch des Vesuvs von 993 oder 994 nicht als gottliches Zeichen. sondern als 
Folge von Hitze und der Erdbeschaffenheit in "Africa". 
125 Offb 8.10. 

42 



"Intuitus hominum in alterutrum uelut mortuorum pallor conspiciebatur ( ... ) Tunc corda 

humani generis stupor ac pauor tenuit inmensus, quoniam illud intuentes intelligenbant por

tendere quiddam fore superuenture cladis humano generi triste."126 

Auch in anderen Quellen finden sieh keine eindeutigen Hinweise auf eine apokalyptische 

Stimmung zur Jahrtausendwende. Landes und Thompson nehmen an, daB dieses Schweigen 

damit zu erkHiren sei, daB die Kirche sich vor haretischen Endzeitspekulationen und ihren 

Folgen gefurchtet hat und deshalb den Klerus daran gehindert hat, das Jahr 1000 als besonde

res Datum zu erwiihnen.127 "Wohl durften die Kleriker die Figur des Antichrist beschworen 

und sogar andeuten, die Letzten Tage seien gekommen, urn die Menschen zur Reue zu bewe

gen; aber keinesfalls durften sie die Aufmerksamkeit auf ein Datum in der nahen Zukunft 

lenken."128 Ob das ein verschworungstheoretischer Erkliirungsversuch aus heutiger Sieht ist 

oder die damalige Kirche tatsachlich systemstabilisierend eingegriffen und Endzeitspekulati

onen unterbunden hat, laBt sieh vermutlich nieht endgiiltig klaren. Fest steht, daB nur Wenige 

und Gebildete uberhaupt wuBten, daB eine Jahrtausendwende bevorstand. Die meisten Men

schen rechneten damals in Generationenschritten oder Regierungsjahren ihrer Herrscher. 129 

Auffalliger als das Jahr 1000 scheint das Jahr 1033, das Jahr der tausendfachen Wieder

kehr der Leiden Christi, gewesen zu sein. Viele versprachen sich eine Erlosung aus groBter 

Not. In den Jahren vor 1033, so schreibt Glaber, waren viele beriihmte Manner gestorben, 

Unwetter und Klimaveranderungen hatten aile Emten vemiehtet und die Hungersnot hatte die 

Menschen zu Kannibalen gemacht. Das sei das Ende der Menschheit, so glaubte man. Glaber 

ist erstaunt, daB die Katastrophe - eine Strafe Gottes fUr die Sunden der Menschen - nur bei 

wenigen zur Umkehr fUhrt. 1033, "anno a passione Domini millesimo", beendete Gott die 

Unwetter durch einen Gnadenakt. 

3.4.5 Messianistische Bewegungen 

Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veranderungen seit dem elf ten Jahrhundert los

ten eine neue Welle messianistischer Bewegungen in Europa aus, die bis zum sechzehnten 

Jahrhundert anhielt und von den Verlierem des wirtschaftlichen und sozialen Wandels aus-

126 Glaber, Rodolfus, a.a.O .• 4. Buch: ooJeder sah seinen Nachbarn zu Tode erbleichen. Dann ergriffen unendli
che Furcht und Angst die Herzen der Menschen, denn sie wuBten, daB dieses Zeichen schreckliches Leiden tiber 
die Menschheit bringen wiirde. " CObersetzung der Autorin) 

127 Landes, Richard R.: The Apocalyptic Year 1000, in: Strozier, Charles B. I Flynn, Michael (Hg.): The Year 
2000. Essays on the End, New York 1997, S. 13-29. 
128 Thompson, a.a.O., S. 69. 

129 Vgl. Dinzelbacher, Peter: Europaische Mentalitatsgeschichte, Stuttgart 1993, S. 643 ff. 
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ging. Dies waren unter anderen die Anhiinger von Tanchelm und Eudes de L 'Etoile, die pau

peres der Armenkreuzziige, Joachimiten, GeiBler, Albigenser, Taboriten und schlieBlich die 

Anhanger Thomas Miintzers und die Miinsteraner Taufer. Nach Norman Cohn bildeten 

"(a)lle diese in chronischer Angst und Verbitterung lebenden Menschen ( ... ) das labilste und 

zugleich impulsivste Element der mittelalterlichen Gesellschaft."130 Bei ihnen verband sich 

die Suche nach besseren Lebensbedingungen mit messianistischen Vorstellungen. Ihre Anti

christ-Phantasien iibertrugen sie dabei auf den (christlichen) Klerus und die Juden.131 

"(D)er am Rande der Gesellschaft vegetierende BevolkerungsiiberschuB neigte allezeit da

zu, sich der Fiihrung eines Laien oder davongelaufenen Monches zu unterwerfen, sofem er 

sich nur als Prophet, Heiland oder gar als menschgewordener Gott ausgab, der unter Beru

fung auf himmlische Eingebung oder Offenbarung seine Gefolgschaft zu einer gemeinsamen 

Mission von weltumspannender Tragweite aufrief."132 Einige dieser Fiihrer riefen die Armen, 

die pauperes, zu - spater klaglich scheitemden - Kreuzziigen nach Jerusalem auf, denen sich 

tatsachliche Hunderte, darunter ganze Heere von Kindem, anschlossen.133 

Der italienische Monch Joachim von Fiore (urn 1130 - 1202) hatte fiir das Jahr 1260 den 

Anbruch des dritten 134 und letzten Weltalters, einer Friedenszeit, vorhergesagt. Seine Lehre 

hatte EinfluB auf die Franziskaner, die bohmischen Hussiten und Taboriten, die Taufer der 

Reformationszeit, und seine Vision einer geistig vervollkommneten Gesellschaft wirkte bis in 

deutsche idealistische Philosophie und pragte den westlichen Fortschrittsglauben. 

Joachim von Fiore gilt als weltfremder spiritueller Visionlir. Er hatte die Bibel auf einen 

versteckten prophetischen Gehalt untersucht und daraus die Lehre von den drei Weltaltem 

entwickelt. Fiores Zeitalter des Vaters entspricht der Zeit des Alten Testaments, das Zeitalter 

des Sohnes ist die Zeit des neuen Testaments und das des Heiligen Geistes wird die Zeit des 

"ewigen Evangeliums" sein, die nun beginnen wird. 135 Die Anhiinger seiner Lehre vermisch

ten Joachims Ideen in popularisierter Form mit der Endkaiseridee und iibertrugen sie auf 

Friedrich II., einen Enkel Barbarossas, der Jerusalem befreien und die korrupte Kirche ziich

tigen sollte. Doch Friedrich II. starb 1250 - zehn Jahre zu friih, urn der Friedenskaiser des 

neuen Weltalters werden zu konnen. 

130 Cohn, Norman (1961), a.a.O., S. 35. 

131 Gerschom Scholem verweist auf die Merkwiirdigkeit, daB wahrend der unaufhorlichen Judenverfolgungen 
dieser Zeit nicht eine einzige Apokalypse unter den in Deutschland lebenden Juden entstanden ist. Scholem, 
Gerschom, a.a.O., S. 95. 

132 Cohn (1961), a.a.O., S. 37. Vgl. Delumeau, Jean: Angst im Abendland. Die Geschichte kollektiver Angste 
im Europa des 14. bis 18. Jahrhunderts, Bd. I, Reinbek bei Hamburg 1985, S. 209-221. 
133 Cohn, a.a.O., S. 75 ff. 

134 Vgl. das "Dritte Reich" der Nationalsozialisten, ebd. S. 95. 
135 V gl. Minois, Georges: Geschichte der Zukunft. Orakel, Prophezeiung, Utopien, Prognosen, Diissel
dorflZiirich 1998, S. 254 ff. 

44 



Hinter den einzelnen fanatischen Bewegungen zeigt sich folgendes Muster: BevOlke

rungswachstum und wirtschaftlicher Wandel zersetzen soziale Strukturen und vertiefen die 

soziale Ungleichheit. Die Opfer dieser Veriinderungen sind verunsichert und daher empfang

lich fUr die Heilsversprechen der messianistischen FUhrer, die ihnen, den AusgestoBenen, 

einen neuen Platz in der Welt versprechen oder Umverteilung und Gleichheit. Die Lehren der 

FUhrer und Psyeudopropheten sind oft zusammengebastelte Mischungen verschiedenster 

milleniaristischer Quellen. Damit forderten die messianistischen Bewegungen die religios 

intoleranten kirchlichen und weltlichen Herrscher heraus. Viele der Bewegungen wurden 

blutig niedergeschlagen. 

Ideengeschichtlich wirkten sie jedoch weiter als Verbindung religiOser oder quasi

religioser und politi scher Ziele: Die sozialrevolutioniiren, teils anarchischen oder geradezu 

kommunistischen Elemente, der RUckgriff auf die antike Lehre yom Goldenen Zeitalter und 

von der natUrlichen Gleichheit der Menschen, die Erwartung eines neuen irdischen Paradie

ses, die Verbindung von sozialen Forderungen mit transzendenten Versprechen - all das priig

te den Fortschrittsmythos und spiitere utopische EntwUrfe. 136 

3.4.6 Kennzeichen der mittelalterlichen Endzeitvorstellungen 

FUr die Endzeitvorstellungen und apokalyptischen Eschatologien des Mittelalters lassen 

sich folgende Elemente festhalten: 

1. Apokalypse-Kontinuitiit 

Apokalypse und Eschatologie blieben ein Thema: Das ganze Mittelalter hindurch - mal 

mehr und mal weniger - gibt es Auseinandersetzungen mit apokalyptischen Schriften und 

Vorstellungen. Man kann von einem Apokalypse-Kontinuum sprechen, das umso dichter 

wird, je weiter man den Begriff definiert. 

2. Theologische und popularisierte Auseinandersetzung mit Apokalypse 

Apokalyptisches Denken findet auf verschiedenen Ebenen statt: Die Theologen beschiifti

gen sich vereinzelt damit, hauptsiichlich in Kommentaren der Johannes-Apokalypse, auch 

wenn seit Augustinus die apokalyptische Naherwartung in der Lehrmeinung der Kirche als 

unorthodox galt. So deuteten einige Theologen die Johannes-Apokalypse allegorisch und 

ohne Bezug auf geschichtliche Ereignisse. 

Die populiirere Version war allerdings, apokalyptische Texte auf aktuelle Ereignisse zu be

ziehen. Viele Menschen verstanden UnglUcke und ungewohnliche Zeichen am Himmel als 

136 Vgl. Cohn, a.a.O., S. 270. 
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Boten des kommenden Jiingsten Tages. Sie erwarteten das Ende der Welt und beflirchteten 

gewissermaBen eine eins-zu-eins-Version der angedrohten Plagen. 

3. Apokalypse im Dienst der Zeitgeschichte 

Die Figur des Antichrist Hillt sich auf historische Personen anwenden. Das ermoglicht, po

litische Gegner zu verdammen. Das zugrunde liegende apokalyptische Prinzip ist die "Saube

rung der Welt durch Ausrottung der Reprasentanten der Verderbnis."137 ReligiOse und politi

sche Forderungen vermischen sich. 138 

4. Apokalypse als Strafe und ErlOsung 

In der mittelalterlichen Vorstellung von Apokalypse sind Verfehlung, Schuld, Strafe, Erlo

sung und Heil miteinander verbunden. 

5. Gottliche Apokalypse und Fortschrittsmythos 

Man kann in der johannitischen VerheiBung des tausendjahrigen Friedensreiches und ihrer 

Prazisierung in der Lehre von den drei Zeitaltem bei Joachim von Fiore Wurzeln des moder

nen Fortschrittsmythos sehen. Dennoch bleibt das mittelalterliche Denken ganz an Gott ge

bunden. Das Geschichtsverstandnis ist unverandert heilsgeschichtlich. Zukunft, Strafe und 

Erlosung kommen von Gott, vor ihm miissen sich die Menschen verantworten. Noch ist kein 

Platz flir sakularisierte Eschatologien. Gott iiberwacht die Geschichte. 

3.5 Die langsame Entfernung Gattes 

3.5.1 Martin Luther, Francis Bacon und das Ende der Enden 

Martin Luther schrieb 1522: "Darumb ich darauff stehe, das der hymlischen scharen bewe

gung sey gewisslich die tzukunfftige constellation der planeten, daruber die stemmeyster sa

gen, es solle eyne syndflut bedeutten, got gebe, das der iungst tag sey, wilchen sie gewisslich 

bedeuttet. ( ... ) Und ist fast wol seyn wartzunehmen, weyl es nitt alleyn, ssondemn gleich mit 

dem hauffen der andem tzeichen sich samlet und zu gleicher tzeitt mit eyntrifft. Lass die un

glewbigen tzweyffeln und vorachten gottis tzeychen unnd sagen, es sey naturlich geschefft, 

hallt du dich des Evangelion."139 

137 Ebd., S. 271. 

138 Thompson beschreibt das sehr anschaulich am Streit zwischen Papst Gregor VII. und Kaiser Friedrich II. im 
friihen 13. Iahrhundert: Beide bezeichneten sich gegenseitig als Ungeheuer aus der Iohannes-Offenbarung 
(Thompson, a.a.O., S. 103 f.). 

139 Luther, Martin: AdventpostiJIe 1522, Werke, Kritische Ausgabe I, 2, Weimar 1925, S. 108, zitiert nach: 
Zambelli, Paola (Hg.): "Astrologi hallucinati". Stars and the End of the World in Luther's Time, BerlinINew 
York 1986, S. 2. 
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Martin Luther erwartet die Sintflut und erhofft das Weltende: Von der Astrologie halt er 

nichts, auBergewohnliche Naturereignisse sind fiir ihn Zeichen Gottes. Wenn die Astrologen 

fiir 1524 eine Sintflut (oder Siindflut) ankiindigen, so mag sie kommen, doch bedeutet sie den 

gottgewollten Weltuntergang: den Jiingsten Tag, der unmittelbar bevorsteht, denn in Rom 

herrscht der Antichrist: der Papst. Bei Francis Bacon, knapp hundert Jahre spater, ist die Na

tur zum Objekt der Wissenschaft geworden und das Gericht Gottes in weite Feme geriickt: 

"Was die Schrift von den heiligen Dingen sagt: 'das Reich Gottes kommt nicht mit Ge

prange', das triff! auch bei allen wichtigen Anstalten der Vorsehung ein; Alles riickt in stiller 

Ruhe vorwarts, und die Sache ist in vollem Gange, ehe die Menschen sich dessen versehen. 

Hierher die Worte des Propheten Daniel iiber das Ende der Welt: 'Viele werden voriiberge

hen und das Wissen wird vermehrt sein'; - womit er andeutet, es sei im Schicksale, d. h. von 

Gott beschlossen, daB die ErkenntniB der Welt (weJche nach so vielen und groBen Reisen 

entweder schon beendet oder doch im Werke ist) und das Gedeihen der Wissenschaft in den

selben Zeitraum fallen werde."I40 

Vom nahen Ende der Welt ist nicht mehr die Rede: Bacon, der Begriinder der modemen 

Naturwissenschaft neben Galilei und Descartes, ist ein glaubiger Christ, doch wenn er die 

Natur beobachtet, sieht er kein Eingreifen Gottes, sondem eine erforschbare Ordnung. Das 

aber ist von Gott so vorgesehen. Zwischen Luther und Bacon liegt gerade ein Jahrhundert. Es 

ist die Zeit eines entscheidenden Wandels. Zu Luthers Zeit fiihlten sich die Christen aufgeho

ben in der Zeitplanung Gottes, in seiner Heilsgeschichte. Erfolglos und beharrlich hatten sie 

mittlerweile tausendfiinfhundert Jahre lang darauf gewartet, daB Gott der Welt ein Ende ma

che. Erst mit dem Beginn der Renaissance in Italien wurde diese Idee allmahlich schwacher. 

In den Liindem der Reformation und Glaubenskriege hielt sie sich langer, in England bis in 

die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts. Gleichzeitig verbreitete sich der Glaube an einen 

irdischen Fortschritt, der nicht mehr Werk Gottes, sondem das der Menschen sein wiirde. 

Bacon war einer der ersten, der das expJizit gefordert hat. Wahrend der folgenden 

Jahrhunderte wurde seine Idee zum neuen Paradigma. Je starker die Erwartung einer besseren 

irdischen Welt wurde, fiir die die Menschen selbst verantwortlich waren, desto weiter 

entfemte sich das Weltende. Dieser Wechsel vollzog sich jedoch langsam. 

Blumenberg hat fiir die Kopemikanische Wende nachgewiesen, daB diese Neuerung kein 

Geniestreich eines einzelnen war, sondem daB die innerscholastischen Bemiihungen, theolo

gische Pramissen, aristotelische Naturphilosophie und Naturbeobachtungen in Einklang zu 

bringen, einen Freiraum geschaffen haben, in dem die kopemikanische Idee schlieBlich ihren 

140 Bacon. Francis: Neues Organ der Wissenschaften (1629), Darmstadt 1962 (Nachdruck der I. AuO., Leipzig 
1830), S. 73. 
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Platz fand. Dabei kritisiert er die Interpretation dieser Wende aus heutigem Weltverstlindnis 

als "mythische Urzeugung der Vernunft."141 Mit lihnlicher Vorsicht muS man den Wandel im 

apokalyptischen Denken betrachten. Wohl gab es zu Beginn der Neuzeit einen Paradigmen

wechsel in der Naturphilosophie und das Selbstverstlindnis des Menschen betreffend, doch 

sind auch hier der Glaube an die Kraft der Vernunft und die Ablehnung des Weltende

Gedankens das Ergebnis einer langen Auseinandersetzung von Naherwartung und Erfahrung 

des ausbleibenden Endes, von Weltverneinung und dem Konzept des Reich Gottes auf Erden, 

von Erlosungsgedanken und Verantwortung. 

Die italienische Renaissance mit ihrer weltlichen Orientierung brachte keine neuen apoka

Iyptischen Bewegungen. "Die Erwartung bevorstehender Ereignisse erschtitterte die Menge 

nicht mehr. Und wlihrend die Ttirken vorruckten und Tausende und aber Tausende Christen 

pfahlten, geht der Aufruf Pius' n. zum Kreuzzug ins Leere und IliSt die Anktindigung des 

Antichristen die Seelen gleichgiiltig."142 Weiter im Norden blieb der Gedanke an ein bevor

stehendes Weltende wlihrend der Reformationszeit popullir. Luthers Bibeltibersetzung und 

ihre Verbreitung durch die Druckerpresse brachen das Monopol der katholischen Geistlichen 

auf Bibelauslegung. Immer mehr Christen konnten sich fortan ihre eigenen Gedanken tiber 

die Bedeutung der biblischen Texte und damit der Apokalypse des Johannes machen. In die

ser Zeit vermischten sich Volksweisheiten, Prophezeiungen aus verschiedensten Quellen, 

Bibeldeutungen von Theologen und Laien, die Predigten von Bettelmonchen, religiose Thea

ter und astrologische Spekulationen zu den verschiedensten Theorien tiber bevorstehende 

Weltenden.143 Es fand gewissermaBen eine Entprofessionalisierung der Apokalypse statt. 

Hier bereitet sich die Marginalisierung des apokaIyptischen Denkens vor, das wlihrend seiner 

zweitausend Jahre wlihrenden Entwicklung immer weiler aus dem Zentrum der Lehre in sek

tiererische Randbereiche verdrlingt wurde. Schon die Kirchenvliter hatten unter dem EinfluS 

der griechischen Philosophie viele ApokaIypsen als apokryph bezeichnet und verdrlingt. 

Wlihrend des Mittelalters hatten die Theologen aber weiter darauf bestanden, fiir die Interpre

tation der ApokaIypse verantwortlich zu sein. Die messianistischen Heils- oder Unheilspro

pheten des spliten Mittelalters und die Laienexegeten der Reformation machten ihnen diesen 

Anspruch strittig. Thompson zeigt diese Popularisierung am Beispiel der verschiedenen 

Stromungen des Millenarismus im England des siebzehnten Jahrhunderts, wie etwa der sliku

laren und Besitzlosigkeit anstrebenden Diggers und der anarchistischen Fifth Monarchy 

141 Blumenberg. Hans: Die kopernikanische Wende. Frankfurt am Main 1%5. S. 40. 

142 Garin. Eugenio: Die Kultur der Renaissance. in: Mann. Golo I Nitschke. August (Hg.): Propyllien Weltge
schichte. Bd. 6. BerlinlFrankfurt am Main 1991, S. 492 f. 

143 Vgl. Thompson. a.a.O .• S. 124 und Delumeau. a.a.O .• Bd. 2. S. 327 ff. 
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Men. l44 Das apokalyptische Denken geriet immer weiter unter den EinfluB radikaler religio

ser Fanatiker. 

1m Jahr 1660 sieht Thompson eine "entscheidende Weggabelung des apokalyptischen Den

kens", an der die Endzeitspekulationen "aus der Mode" kamen. 145 Sie verschwanden nicht 

vollig, doch verloren sie gewissermaBen ihre Gesellschaftsfahigkei!. 1m Offentlichen Leben 

hatten sie keine Bedeutung mehr. Das allgemeine Interesse kehrte sich von der Vergangenheit 

ab und richtete sich auf die Zukunft, auf eine Zukunft, die die Menschen selbst in die Hand 

nehmen wiirden. Auch die europaweiten Glaubenskriege, die zuniichst Angst, Unsicherheit 

und die Erwartung des Weltendes mit sich brachten, haben das indirekt gefOrdert: Die zersto

rerischen Kiimpfe der sich widersprechenden Konfessionen hatten bewirkt, daB deren 

jeweiliger alleiniger Wahrheitsanspruch in Frage gestellt wurde. Es entstand eine Skepsis 

gegeniiber den kirchlichen Institutionen, die die theologische Wahrheit relativierte und eine 

weltliche Orientierung fOrderte. 146 

3.5.2 Francis Bacon: Ursachen statt gottlicher Zeichen 

Es scheint, als habe der Glaube an das Vermogen des Menschen den Glauben an Gott er

setz!. Am Beispiel von Francis Bacon liiBt sich zeigen, daB diese giingige Sicht auf den Be

ginn der Neuzeit zu einfach is!. Francis Bacon will die Wissenschaft emeuem und sieht dabei 

keine Grenzen: "Fiinde sich Jemand, welcher im Namen der Natur auf unser Fragen Antwort 

giibe, so wiirde in wenigen Jahren Alles begriindet und die Wissenschaft vollendet sein", 

heiBt es im Novum Organum. 147 Da sich dieser Jemand nicht finden wird, soli die Natur me

thodisch und systematisch erforscht werden: "Der Mensch, Diener und Ausleger der Natur, 

wirkt und weiB so viel, als er von der Ordnung der Natur durch Versuche oder durch Beo

bachtung bemerkt hat; weiter weiB und vermag er nichts."148 Von der sinnlichen Wahmeh

mung soli der Forscher zu allgemeinen Grundsiitzen kommen, aus der Betrachtung der Natur 

erkennt er die Ursachen. 149 Hier zeigt sich der ganze Unterschied von Luther und Bacon: Lu

ther hiilt sich "des Evangelion" und liest die Erscheinungen am Himmel als "gottis tzeychen", 

Bacon versteht sie als Zeichen einer erkennbaren und gesetzmiiBigen Natur, die es zu erfor-

144 Thompson, a.a.O., S. 122 ff. 
145 Ebd., S. 128 f. 

146 Vgl. Gericke, Wolfgang: Theologie und Kirche im Zeitalter der Aufkllirung, Berlin 1989, S. 17 f. 

147 Bacon, a.a.O., S. 83. 
148 Ebd., S. 26. 

149 Vgl. ebd., S. 25-28. 
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schen gilt. Den Glauben an die Zeichenhaftigkeit himmlischer Erscheinungen, daran, daB "die 

Himmelkorper ( ... ) auf die Dinge dieser Erde einen bestimmteren EinfluB (haben), als sie in 

der Tat haben", halt Bacon schlichtweg fUr "Hirngespinste".150 

Hier trennt sich auch das Weltbild des Apokalyptikers von dem des Rationalisten. Ahnlich 

wie der Rationalismus und der Hermetismus in der spaten Antike stehen sich diese beiden 

Denkmodelle zu Beginn der Neuzeit gegeniiber. 1m Verlauf der Renaissance und noch starker 

wiihrend der Aufklarung gewinnt das Modell des Rationalismus immer weiter an Bedeutung, 

doch iiberwindet es nie ganz den Glauben an Zeichen jenseits kausaler Zusammenhange. Of

fenbar reichen Kausalitat, Logik und wissenschaftliche Begriindungen nicht aus, urn den Be

darf nach Sinn zu erfiillen. Wie diese eigentlich unversohnlichen Denkmodelle nebeneinan

der oder sogar miteinander im gleichen Kopf existieren, laBt sich auch heute im Alltag beo

bachten. Derselbe Mensch, der bei einer Autopanne nach einer logischen Erklarung suchen 

wird und in seinem Handeln dieser Erkliirung folgt, mag die Panne mit "Heute geht alles 

schief' kommentieren oder sich auf die Gesetze von Murphyl51 berufen - offenbar auf der 

Suche nach einem hoheren Sinn oder einer hOheren GesetzmiiBigkeit als einem Nagel auf der 

StraBe. Vielleicht zeigt sich daran ein Bedarf an Sinn und Fiihrung. Zufall oder Zeichen, dar

auf laBt sich die Frage reduzieren: Der Apokalyptiker sieht Zeichen, der Rationalist Zufalle 

oder verborgene Kausalitaten. 

3.5.3 Das Projekt Zukunft 

Bacon findet man auf der Seite derjenigen, die in einer solchen Situation von Zufall spre

chen wiirden, und er hatte es sicherlich fUr seine Pflicht gehalten, die Kausalitat hinter dem 

scheinbaren Zufall zu entdecken. Wie stark dieses BewuBtsein in ihm war, zeigt sich in einer 

Warnung an Unglaubige und Zweifler: 

"Aber auch selbst, wenn der Hauch der Hoffnung nicht so vernehmlich von jener neuen 

Welt zu uns heriiber wehte, miiBten wir dennoch den Versuch machen, wofern wir nicht den 

Vorwurf der Erbarmlichkeit verdienen wollen. "152 

150 Bacon, Francis: Essais, Miinchen 1927, S. 226. Dort heiBt es weiter: "Kometen haben unstreitig ebenfalls 
Macht und EinfluB auf die groBe Masse der Dinge. allein sie werden auf ihrer Reise mehr angestaunt und be· 
gaff!. als daB man ihren Wirkungen. und zwar besonders ihren Wechselwirkungen, verstandig nachforscht. also 
untersuchte. welche Art von Kometen nach GroBe. Farbe. Strahlenbrechung, Stellung am Himmel und Dauer 
Wirkungen bestimmter Art hervorbringe." 
151 Dieser beliebte Scheinmythos des Alltags besagt: Alles. was schief gehen kann. geht auch schief. Nach ei· 
nem zweiten Gesetz geht alles. was nicht schief gehen kann, trotzdem schief. 
152 Bacon. Francis: Neues Organ der Wissenschaften, a.a.O .• S. 93. 
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Dieser Satz enthalt alles, was aus dem apokalyptischen Denken in den nachsten Jahrhun

derten werden wird: Jene neue Welt ist nicht das gottverheiBene Neue Jerusalem, sondern die 

Welt, die die Menschen selbst schaffen werden. Das ist keine Moglichkeit, sondern ein Au/

trag, und wer sich dem verweigert, verdient sieh den Vorwurf der Erbiirmlichkeit. In seiner 

Wissenschafts- und Gesellschaftsutopie Nova Atlantis (1623) hat sieh Bacon seine Version 

dieses neuen irdischen Jerusalems ausgemalt. 

Die entscheidenden Dinge des Projektes Zukunft sind hier erkennbar: der unbedingte Glau

be an die Macht des Menschen und eine Verkniipfung der neuen Wissenschaft mit einer 

neuen Gesellschaft. Angestrebt wird nieht liinger die vita contemplativa, sondern die vita ac

tiva. Bei Bacon, Galilei und Descartes findet sieh der Beginn des Projektes der Naturbeherr

schung durch die moderne Wissenschaft. Die Wendung von der Fixierung auf Alter und Ende 

der Welt zu einer irdischen Zukunft hat schon friiher begonnen, mit dem Humanismus und 

der Renaissance im fiinfzehnten, in Ansatzen schon irn vierzehnten Jahrhundert. 153 Hier ent

stand das BewuBtsein einer neuen Zeit, erst in der Kultur, spater auch in anderen Bereiehen 

der Gesellschaft. Ihr Programm war die Riickbesinnung auf die Ideale der Antike, deren kriti

sche und schOpferische Bearbeitung; das Weltliche, der Mensch und die Natur riickten in den 

Mittelpunkt, die Kirche, weniger die Religion als ihre Institutionen, wurden kritisiert.l 54 "Die 

Dbereinstimmung ( ... ) ist die iiber eine Orientierung flir die Zukunft; es wird nieht festge

stellt, was schon geschehen, ist, sondern entschieden, daB etwas geschehen soll."155 

Dieser Gedanke ist aus dem messianistischen und apokalyptischen Denken iibernommen 

worden: Zwar ist die neue Geschiehte nicht mehr Heilsgeschichte Gottes, das heiBt aber 

nieht, daB sie fortan unbestimmt und dem Zufall iiberlassen ware. Sie ist vielmehr die Heils

geschiehte der Menschen selbst. Sie soli nicht planlos verlaufen, sondern nach menschlichem 

Plan und Ziel. Man mag den Eindruck einer Sakularisierung der Geschiehte gewinnen, doch 

bleibt die Idee Gottes in diesem Welt- und Geschiehtsverstandnis durchaus bestehen. Selbst 

bei Francis Bacon, dem radikalen Missionar des neuen Programrns, behalt Gott seinen Platz. 

In einem Essay iiber Wahrheit und Liige schreibt er: 

"Dbrigens kann die Gottlosigkeit der Falschheit und des Treubruchs nieht scharfer gekenn

zeichnet werden als dadurch, daB sie den letzten AnstoB bilden wird, urn das Gericht Gottes 

auf die Menschheit herabzurufen. Denn es ward prophezeit, daB, wenn Christus wieder er

scheint, er keine Treue mehr auf Erden finden werde."156 Das Gericht Gottes ist also nieht 

153 Vgl. Garin, a.a.O., S. 436. 

154 Ebd., S. 460. 

155 Ebd., S. 436. 

156 Bacon, Francis: Essays, a.a.O., S. 12. 
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abgesagt, nur auf unbestimmte Zeit vertagt. Gott bleibt, aber die Zukunft gehort den Men

schen. 

Schon die messianistischen Bewegungen des spaten Mittelalters, etwa die bohmischen Ta

boriten und Wiedertaufer in Miinster, hatten begonnen, ihre utopischen Entwiirfe vom himm

lischen Jerusalem auf die Erde zu verlagem, und versucht zu realisieren, was sie dafiir hiel

ten. Nun aber trennt sich das apokalyptische Erbe: Oas dritte Element, die Vision der neuen, 

besseren Welt, hat sich von Gottes Abhangigkeit emanzipiert und zum Fortschrittsglauben 

transformiert, wahrend die Erwartung des Weltendes, Endzeitspekulation und Katastrophen

stimmung fortan hauptsachlich in marginalisierten apokalyptischen Sekten zu finden sein 

werden. 

Oas erhoffte Goldene Zeitalter der Renaissance war als ein irdisches gedacht, doch weit 

davon entfemt, Wirklichkeit zu werden. Oas Leben wahrend dieser Zeit war alles andere als 

golden. Italien wurde von Kriegen und Verschworungen verwiistet, Angst und Leid pragten 

die Atmosphare. Oas Konzept vom Goldenen Zeitalter versprach eine Erlosung am Ende die

ser Krisenzeit. 157 Aus dieser Sicht ahnelt die Hoffnung auf ein Goldenes Zeitalter in der Re

naissance durchaus dem dritten apokalyptischen Element: einer besseren Welt nach iiber

wundener Krise. Nur die Erwartung von Katastrophen und Untergang fehlen hier, vielleicht 

weil der Aufbruch schon begonnen hatte und die Menschen einen Wandel aus eigener Kraft 

erwarteten, der notwendigerweise nur allmahlich geschehen konnen wiirde. 

157 Vgl. Garin, a.a.O., S. 423 f. 
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4 Kleine Geschichte des Weltuntergangs II: Das apokalyptische Erbe in der 
neuen Zeit 

4.1 Die Wissenschaft und das Weltende 

4.1.1 Ein neuer Blick auf die Erde 

DaB die Beobachtungen des Kopernikus den Blick auf die Welt veriindert haben, ist be

kannt. Was aber heiBt dieser neue Blick fUr das apokalyptische Denken? Beide, die Apoka

Iypse und die Revolution des Denkens, beginnen irn Himmel: Wiihrend der Obergangszeit im 

sechzehnten und siebzehnten lahrhundert konnte ein und derselbe Stem am Himmel beides 

bedeuten: ein Zeichen Gottes fUr das Ende und ein Zeichen der Natur fiir einen unendlichen 

Raum, in dem die Erde nicht liinger das Zentrum ist. Die Astronomie gilt als Schliisselwis

senschaft, als Startpunkt des neuen Denkens. 158 Das sollte sich spiiter genau am anderen Ende 

der Blickrichtung - in der Erde - bestatigen: die Geologen widerlegten die Erdalterberech

nungen. 

Nach Blumenberg hat Kopernikus, der sich zur Autorisierung seines Postulats eines helio

zentrischen Weltbilds auf antike Vorbilder beruft, zuniichst eine Metapher geschaffen, die 

den Rang und Platz der Erde im Kosmos gekliirt hat. Erst Galilei erkannte die "niichterne 

theoretische Konsequenz"159 des heliozentrischeri Weltbilds fUr Wissenschaft und Philoso

phie: Er sah die Erde als Gestirn unter anderen Gestirnen. "Die Wesensdifferenz zwischen 

Erde und Gestirn ist gleichsam nach oben aufgel6st, die Erde ein Stiick des Himmels gewor

den, und angesichts dieser Rangversetzung ist die Bedeutsamkeit des Verlustes der Zentral

stellung sogleich vergessen."I60 Die Erde war nun "Ausgangspunkt physikalischer Extrapola

tionen, ( ... ) Paradigma einer universalen Physik also".161 

1m kosmischen Untergangsdrama der lohannes-Offenbarung fallen die Sterne yom Him

mel auf die Erde. 162 Diese Fluchtrichtung ist nur in einem geozentrischen Weltbild vorstell

bar, in dem die Erde Mittelpunkt des Kosmos und Zentrum der apokalyptischen Geschehens 

ist. Nach Kopernikus und Galilei ist das nicht mehr m6glich. Golo Mann berichtet yom Pari

ser Journal des Savants, das diesen Gedanken anliiBlich der Erscheinung eines Kometen 1680 

formuliert: "Was k6nnte eine ewigen Gesetzen folgende materielle Erscheinung mit mensch-

158 Vgl. Koyre, Alexandre: Von der geschlossenen Welt zum unendlichen Universum, Frankfurt am Main 1969. 

159 Blumenberg, Hans: Die kopernikanische Wende, a.a.O., S. 145. 
160 Ebd. 

161 Ebd. 

162 Offb 8, \0 u. 9,1. 
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Iichem Schicksal zu tun haben? Uberschatzten da die Menschen sich nicht? Was sei der Tod 

eines Fiirsten fiir eine kleine Sache, daB man fiir sie die Sterne bemiihte!"163 Als Gestirn unter 

Gestirnen kann die Erde nun aber Opfer einer zufalligen Kollision mit einem Kometen oder 

Meteoriten werden. Das ist ein neuer Gedanke, der mit dem Beginn der Neuzeit erstmals auf

gekommen sein diirfte: Die Erde konnte zufiillig zerstort werden, ohne daB sich in dieser Ka

tastrophe das Heil Gottes offenbaren wiirde. 

Zu Beginn der Neuzeit hat die naturwissenschaftliche Betrachtung der Welt die theologi

sche keineswegs abgelOst. Zwar hatten sich Naturwissenschaft und Philosophie von ihrer 

alten Rolle der ancilla theologiae emanzipiert und allmiihlich die Leitfunktion, die vorher die 

Theologie innehatte, iibernommen und waren damit zur maBgeblichen Welterklarungsinstanz 

geworden. Doch zunachst bemiihten sich die neuen Wissenschaftler, die Ergebnisse ihrer 

Forschung mit der Theologie in Einklang zu bringen. l64 Das war vor allem Leibniz' Erkennt

nisinteresse, aus dem seine Untersuchungen zur Theodizee entstanden sind. Es gab ein Ge

fiihl der Zustandigkeit fiir theologische Fragen von Seiten der Wissenschaftler. Descartes 

schrieb Gottesbeweise, und es wurde nicht als fachfremde AnmaBung verstanden, wenn Isaac 

Newton die Daniel- und Johannes-Apokalypse interpretierte. 

Newton beteiligte sich nicht an den Weltuntergangsberechnungen, doch erwartete auch er 

das Ende der Zeiten. Die Offenbarungen von Daniel und Johannes enthalten fiir ihn eine Fol

ge von Prophezeiungen, von denen einige sich erfiillt hatten, die folgenden seien verdeckte 

Wahrheiten, die erst verstanden werden wiirden, wenn die Endzeit beginnt: "It is therefore a 

part of this prophecy", so Newton iiber Daniel, "that it should not be understood before the 

last age of the world; and therefore it makes for the credit of the prophecy, that it is not yet 

understood. But if the last age, the age of opening these things, be now approaching, as by the 

great successes of late interpreters it seems to be, we have more encouragement than ever to 

look into these things."165 Wenn das so ware, schreibt Newton weiter, dann waren die Satze 

von Daniel 12,4 und 12,10 eine Botschaft fiir seine Zeit: "Viele werden nachforschen, und die 

Erkenntnis wird groB sein." Hier findet sich wie schon bei Baconl66 eine Verbindung zwi

schen wachsender Erkenntnis und Endzeit. Aus heutiger Sicht ist das erstaunlich. Auf den 

163 Mann, Golo: Der europaische Geist im spaten 17. Jahrhundert, in: ders. I Nitschke, August (Hg.): Von der 
Reformation zur Revolution, Propylaen Weltgeschichte, Bd. 7, BerIinIFrankfurt am Main 1991 (Nachdruck von 
1960 ff.), S. 362. 

164 Michel Foucault schreibt tiber das veranderte Verstandnis von Wissen und Zeichen zu Beginn des klassi
schen Zeitalters (Die Ordnung der Dinge (1966), Frankfurt am Main 1997, 14. Aufl., S. 93): "Wenn Gott noch 
Zeichen benutzt, urn durch die Natur zu uns zu sprechen, bedient er sich unserer Erkenntnis und der Bedingun
gen, die sich zwischen den Eindriicken etablieren, urn in unserem Geist ein BedeutungsverhiiItnis herzusteIIen." 
165 Newton, Isaac: Observations upon the Prophecies of Holy Writ, particularly the Prophecies of Daniel and the 
Apocalypse of St. John (1733), Opera quae exstant omnia, Stuttgart-Bad Cannstatt 1964, S. 448. 
166 Vgl. Kap. 3.5. 
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ersten Blick befreit die Wissenschaft der Neuzeit von gottgegebenen Zeitpliinen und Vorse

hungen. Fiir uns scheinen die wissenschaftlichen Standpunkte Bacons und Newtons unver

einbar zu sein mit apokalyptischem Denken, und doch findet sich hier beides nebeneinander: 

Auf der einen Seite Bacons ganz auf eine glorreiche Zukunft ausgerichtete, groB angelegte 

Methodenlehre fUr zukiinftige Wissenschaft und Newtons Entdeckungen von Naturgesetzen, 

die ihm den Ruhm als Begriinder der theoretischen Physik einbrachten, und auf der anderen 

Seite ihr Glaube an die Wahrheit der apokalyptischen Prophezeiungen. Zwar wird dieser 

Glaube niichtern betrachtet und eher nebenbei abgehandelt, aber grundsiitzlich wird er nicht 

negiert und auch nicht als wissenschaftlich unhaltbar abgetan. Die Bernerkung in den 

Prophecies of Holy Writ liiBt darauf schlieBen, daB Newton seine eigenen Erkenntnisse als 

von Gott fUr die Endzeit vorgesehenes Wissen einiger Weiser deutet: "If the general prea

ching of the gospel be approaching, it is to us and our posterity that those words mainly be

long: 'In the time of the end the wise shall understand ( .... ).'''167 Das hat sich nun, rechnet 

man das Ende des zwanzigsten Jahrhunderts nicht mehr zu Newtons posterity, historisch 

nicht bewahrheitet. Bewirkt haben Newtons Forschungen alles andere als eine Endzeit, sie 

stehen als Anfang und Grundlage einer beschleunigten wissenschaftlichen Entwicklung, de

ren Erfindungen die Menschen beeindruckten und eine ganze Weile von Endzeitgedanken 

und vorbestimmten Ende ablenken sollien. 

4.1.2 Kant und kein Ende aller Dinge 

Mogen Bacon und Newton als Beispiele fUr eine Selbstbeschriinkung der Vernunft ange

sichts einer teleologischen Geschichtsauffassung stehen, so zeigt Immanuel Kant, wie die 

Vernunft das apokalyptische Denken durchschaut und demontiert und ihm doch, wenn auch 

nur in einem Punkt, zum Opfer fallt. 

Kant unterwirft die Vorstellung vom Ende aller Dinge den MaBstiiben der Vernunft und 

kommt zu dem SchluB, daB das Konzept vom Jiingsten Tag als dem Beginn der Ewigkeit 

unvemiinftig sei: "Wenn nun zu den letzten Dingen noch das Ende der Welt, so wie sie in 

ihrer jetzigen Gestalt erscheint, niimlich das Abfallen der Sterne vom Himmel aIs einem Ge

wOlbe ( ... ), die Schopfung eines neuen Himmels und einer neuer Erde zum Sitz der Seligen 

und der Holle zu dem der Verdammten geziihlt werden sollten: so wiirde jener Gerichtstag 

freilich nicht der jiingste Tag sein, sondem es wiirden noch verschiedne andere auf ihn fol-

167 Newton, a.a.a., S. 448. 
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gen."168 Dann konnte man nicht mehr vom Ende der Zeit sprechen. 1m Gegensatz zu Bacon 

und Newton nimmt Kant den biblischen Prophezeiungen ihren wortlichen Wahrheitsan

spruch: "So muS die Vorstellung jener letzten Dinge, die nach dem jiingsten Tage kommen 

sollen, nur als eine Versinnlichung des letztem (des moralischen Laufs der Dinge, T.B.) 

sammt seinen moralischen, uns iibrigens nicht theoretisch begreiflichen Foigen angesehen 

werden. "169 

Daraus ist zweierlei ersichtlich: Erstens sind die apokalyptischen Vorstellungen keine Pro

phezeiungen tatsiichlicher Ereignisse, sondem Bilder, Versinnlichungen, und zweitens ent

ziehen sich diese Uberlegungen der mensch lichen Vemunft, sie scheinen "das spekulative 

Vermogen der menschlichen Vemunft giinzlich zu iibersteigen",170 Man kann nicht wissen, 

was geschehen wird, und soli deshalb auch nicht dariiber spekulieren. Aus scholastischer 

Sicht ware das eine AnmaBung gewesen: zu sagen, daB die biblischen Schriften nicht die 

Wahrheit offenbarten, und sich damit iiber die gottlichen Worte hinwegzusetzen. Doch aus 

der Sicht des Aufkliirers Iiegt die Hybris gerade auf der anderen Seite: Die eigentliche Anma

Bung ist diejenige zu glauben, die Menschen konnten wissen, daB und wann das Ende der 

Welt kame und was in Zukunft geschehen werde, und es macht gerade die Bescheidenheit des 

Aufgekliirten aus, nicht zu beanspruchen, dieses zu wissen. 

DaB die Menschen sich trotzdem immer wieder das Weltende ausmalen, erkliirt Kant mit 

der Angst vor Verfehlung und Strafe. Fiir ihn selbst ist die Beschiiftigung mit dem Jiingsten 

Tag ein Spiel mit Ideen171 , das jedoch "objective praktische Realitiit" bekommt, wenn daraus 

moralische Forderungen entstehen. Kant hofft auf sittliche Fortschritte der Menschheit und 

malt sich aus, daB dann das Ende a1ler Dinge eine Eliasfahrt und keine Hollenfahrt sein kon

ne. "Allein dieser heroische Glaube an die Tugend scheint doch subjectiv keinen so allge

meinkriiftigen EinfluS auf die Gemiither zur Bekehrung zu haben a1s der an einen mit Schre

cken begleiteten Auftritt, der vor den letzten Dingen a1s vorhergehend gedacht wird."I72 

Die Kraft des Schreckens bannt die Phantasie der Menschen. Trotzdem glaubt Kant fest an 

sein Programm der Aufklarung und an den Fortschritt. Hierin eine siikularisierte Version der 

dritten apokalyptischen Elements zu sehen, scheint mir keine Ubertreibung. 173 Das menschli

che Telos hat Gottes Vorsehung ersetzt, aber ein hoheres Ziel ist geblieben. Kant hat das e-

168 Kant. Immanuel: Das Ende aller Dinge (1794), Kant's gesammelte Schriften. Band VIII. BerlinlLeipzig 
1923. S. 328. 
169 Ebd., Hervorhebung von mir. T.B. 
170 Ebd .• S. 330. 

171 Ebd .• S. 332. 
172 Ebd. 

173 Vgl. Blumenberg. Hans: Sakularisierung und Selbstbehauptung. Frankfurt am Main 1983 (2. Aufl.), S. 20. 
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schatologische Erbe gewissennaBen absorbiert, als er das Irrationale des apokalyptischen 

Denkens widerlegt hat. 

4.1.3 Fortschritt als sakularisierte Eschatologie? 

Blumenberg hat das vorschnelle Verstiindnis des Fortschrittsdenkens als siikularisierten 

Messianismus und das seiner Meinung nach all zu oft verwendete Modell "B ist siikularisier

tes A" kritisiert. 174 In diesem Sinne impliziere Sakularisierung eine "Uberfiihrung in neue 

Funktion bei Identitat einer sich durchhaltenden Substanz".175 Blumenberg betont den fonna

len Unterschied, "daB eine Eschatologie von einem in die Geschichte einbrechenden, dieser 

selbst transzendenten und heterogenen Ereignis spricht, wahrend die Fortschrittsidee von 

einer jeder Gegenwart prasenten Struktur auf eine der Geschichte immanente Zukunft extra

poliert."176 Wie weit hier noch von durchgehaltener Substanz die Rede sein kann, ist zumin

dest fraglich. Das zu untersuchen, wiirde iiber diese Arbeit hinausgehen. Es sei nur festgehal

ten, daB mit dem Beginn der Neuzeit ein Zukunftsentwurf den anderen als den gesellschaft

lich maj3geblichen ersetzt hat, daB dieser Ubergang allmahlich stattfand und daB sich beide, 

nach logischen MaBstaben unvereinbaren Entwiirfe durchaus nebeneinander bei verschiede

nen einzelnen Denkem finden. Das laBt zwei Vennutungen zu: Folgt man der Sakularisie

rungsthese, so laBt sich das Festhalten an der Vorstellung yom Messianismus bei gleichzeiti

gem Glauben an die Fortschrittsidee nur als ein iiberkommenes Relikt eines historisch

religiosen Erbes verstehen, das sich nicht per VemunftsbeschluB abschaffen lieS, obwohl es 

in dem neuen Entwurf langst durch ein irdisches Neues Jerusalem ersetzt worden ist. Oder 

aber man stellt die Fortschrittsidee lediglich neben den eschatologischen Entwurf, und inter

pretiert sie gewissennaBen als Erganzung eines transzendenten Zukunftsentwurfs mit einem 

irdischen. Aus dieser Sicht ware der alte, religiose Entwurf nach und nach in Vergessenheit 

geraten oder an den gesellschaftlichen Rand in Sekten abgetreten, nicht aber transfonniert 

und sakularisiert worden, wiihrend der andere immer starker geworden ist. 177 

Wie auch immer: Der dominierende Diskurs der Neuzeit ist nicht die Frage, wann und wie 

Gott der Welt ein Ende bereiten wird, sondem was die Menschen mit der Welt anstellen, mit 

welchem Ziel und mit welchen Folgen. Einzelne Elemente des eschatologischen und apoka

Iyptischen Denken finden sich auch in dem neuen Geschichtsverstandnis, andere sind neu: 

174 Ebd., S. 9 ff. 

175 Ebd., S. 23. 
176 Ebd., S. 39. 

177 Zur Kompatibilitiit des neuen Denken mit der Religion vergleiche auch Bonss, Wolfgang: Vom Risiko. Un
sicherheit und UngewiBheit in der Moderne, Hamburg 1995, S. 261. 
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Was bleibt, ist die normative Forderung, daB die Situation des Menschen besser werden soIl. 

Neu ist die Vorstellung, wo und wie. Neu ist auch der Gedanke der Methode: 

"Die Methodenidee ist keine Planung, keine Verwandlung des gottlichen Heilsplans, son

dem die Herstellung einer Disposition: der Disposition des Subjekts, an seiner Stelle an ei

nem ProzeB teilzunehmen, der Erkenntnis transsubjektiv leistet. ( ... ) Dabei entsteht der Ge

danke des Fortschritts aus dem Protest gegen das Verbindlichkeitsideal konstanter Vorbil

der."178 Und gegen die Vertrostung auf das lenseits. Bemerkenswert fiir die Frage nach der 

Sakularisierung ist die Bezeichnung der entdeckten RegelmaBigkeiten der Natur als Gesetze. 

Der Begriff kann beiden Spharen, der weltlichen und der religiosen, zugeordnet werden. Es 

gibt das Gesetz Gottes und das des Konigs. Der Begriff impliziert aber auch die Vorstellung 

eines Gesetzgebers und verweist - da die Menschen die Naturgesetze entdecken, sie aber 

nicht seIber schaffen konnen - auf Gott: Die Naturgesetze sind Ausdruck einer von Gott ge

schaffenen Ordnung, der der Mensch unterworfen ist, die er aber durchschauen kann. 

Neu ist damit auch der Gedanke der Selbstverantwortlichkeit der Menschen. Dadurch wie

derum gewinnt - auch in Verbindung mit dem Erbe Luthers, der Idee der Verantwortlichkeit 

des einzelnen vor Gott, obwohl Luther selbst ja noch von der Naherwartung erfiillt war - der 

Gedanke der Verantwortung des einzelnen an Gewicht. 1m eschatologischen Kontext war der 

Spielraum des einzelnen darauf beschrankt, zu denen zu gehoren, die gerettet werden, oder 

aber zu denen, die verdammt werden. le weniger die Zukunft durch ein bestimmtes Modell 

festgelegt ist, desto groBer ist der Spielraum fiir den einzelnen, diese Zukunft nach eigenen 

Vorstellungen zu gestalten. Bis zum Ende des Mittelalters gab es nur zwei Rollen zur Aus

wahl fiir jemanden, der beanspruchte, die Welt zu verandem: die des Antichristen oder die 

des Endkaisers. Der Gestaltungsspielraum beschrankte sich dabei auf die Erfiillung einer im 

gottlichen Heilsplan vorgesehen Rolle. Das ist von nun ab anders. Die Zukunft ist offen. 1m 

Extremfall und als Reaktion auf das iiberwunden geglaubte Erbe setzt sich hier der Mensch 

an die Stelle des Schopfergottes. 

4.2 Die neue Weltanschauung und ihre Folgen 

4.2.1 Die Verselbstandigung des rationalen Denkens 

Wiihrend der folgenden lahrhunderte setzte sich das neue wissenschaftliche Denken als 

fiihrende Weltanschauung dUTCh. Die entstehende Wissenschaft spezialisierte sich, sie arbei-

178 Blumenberg, a.a.O., S. 42. 
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tete nach dem Prinzip des divide et impera und verzichtete auf ihren allumfassenden Deu

tungsanspruch. Die Vermehrung des Wissens bedeutete das Ende des Universalgelehrten. Die 

neue Wissenschaft erfand das Experiment und den unbeteiligten Beobachter, sie bemiihte 

sich, Beobachtungen nicht nur durch Sinneseindriicke festzuhalten, sondem mit MeBgeriiten 

zu objektivieren, sie trennte Subjekt und Objekt und die Sphiiren des Emotionalen und Ratio

nalen. Sie machte sich daran, eine der Welt zugrunde Iiegende Ordnung und GesetzmiiBigkeit 

zu entdecken und folgte dabei den Prinzipien von Methode, Wiederholbarkeit und Vorher

sagbarkeit. Sie trat immer mit einem Fortschrittsversprechen auf, das sie durch neue Erfin

dungen schrittweise einloste. Diese Erfolge niihrten eine neue Vorstellung von Allmacht und 

Grenzenlosigkeit. Keplers Vision yom Flug zum Mond, Leonardo da Vincis Maschinenpliine 

und Bacons Nova Atlantis sind friihe Beispiele fiir das neue Gefiihl von Grenzenlosigkeit, die 

- so utopisch sie zu ihrer Zeit geklungen haben mogen - durch spiitere Erfindungen noch ii

bertroffen wurden. 

Horst-Eberhard Richter hat aus psychoanalytischer Sicht das naturwissenschaftliche Den

ken und seine gesellschaftlichen Folgen als einen Gotteskomplex zu erkliiren versucht: "Der 

lange Zeit als groBartige Selbstbefreiung gepriesene Schritt des mittelalterlichen Menschen in 

die Neuzeit war im Grunde eine neurotische Flucht aus narziBtischer Ohnmacht in die Illusi

on narziBtischer Allmacht."179 Das ist, wie wir gesehen haben, fiir die Begriinder der Natur

wissenschaft, die sich keinesfalls iiber Gott hinwegsetzen wollten, nicht richtig. Erst in dem 

Moment, in dem sich das naturwissenschaftliche Denken verselbstiindigt, macht eine solche 

Interpretation Sinn. 

4.2.2 Die Transformation der Gesellschaft 

Wiihrend der folgenden lahrhunderte und vor allem wiihrend der Industriellen Revolution 

veriinderte dieses Denken nicht nur die Wissenschaft, sondem aile Bereiche des gesellschaft

lichen Lebens. Dabei wurden oft technische Erfindungen als maBgebliche Beschleuniger die

ses Prozesses gewertet. Lewis Mumford hat diese Sicht kritisiert: Die Entstehung unserer 

durch Technik dominierten Zivilisation erkliirt er weniger als Folge technischer Neuerungen, 

sondem er weist die Anfange und Voraussetzungen fiir eine solche Zivilisation in den friihen 

Hochkulturen und im mittelalterlichen Christen tum nacho Die "archteypische Maschine", das 

"Modell fiir aile spiiteren komplexen Maschinen"180 war die Gesellschaftsform, die bei-

179 Richter, Horst-Eberhard: Der Gotteskomplex. Die Geburt und die Krise des Glaubens an die Allmacht des 
Menschen, DiisseldorflMiinchen 1997, S. 29. 
180 Mumford, Lewis: Der Mythos der Maschine, Frankfurt am Main 1977, S. 219. 
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spielsweise den Agyptem den Bau der Pyramiden ermoglichte: Sie funktionierte nach den 

Prinzipien hierarchischer Steuerung, Disziplin, Organisation, prliziser Planung und Standardi

sierung. Sie war "ein unsichtbares Gebilde, zusammengesetzt aus lebenden, aber stabilen 

menschlichen Teilen, jeder fiir eine spezielle Funktion, Rolle und Aufgabe bestimmt, urn die 

immense Arbeitsteilung und die grandiosen Plane dieser riesigen kollektiven Organisation zu 

ermoglichen"}SI Dieses Modell umfaBte jeweils die ganze Gesellschaft, wurde durch Herr

scher gelenkt und von Religion und Wissenschaft unterstiitzt. Die Energiequelle der friihen 

Megamaschine war menschliche Arbeitskraft, erst beim emeuten Auftreten der Megamaschi

ne in der friihen Neuzeit wurde sie allmahlich durch Maschinenkraft erganzt. Erstaunlicher

weise findet sich das Modell der Megamaschine zuerst in einer religiosen Einrichtung: im 

benediktinischen Kloster. Die Monche des im sechsten lahrhundert von Benedikt von Nursia 

gegriindeten Ordens ordneten sich asketischen Regeln und strengen Ablaufplanen unter, leg

ten ihre Zeit nach dem Stundenglas fest, arbeiteten methodisch und planmaBig und fOrderten 

den Einsatz von Maschinen. Darin sieht Mumford die wesentlichen Eigenschaften der Me

gamaschine. IS2 Dieses Modell, und nicht so sehr der Einsatz von Maschinen, sei grundlegend 

gewesen fiir die Megamaschine als Struktur und Organisationsform der modemen Gesell

schaft. 

Vom zwolften bis zum achtzehnten lahrhundert fand ein kontinuierlicher Fortschritt durch 

neue Erfindungen und die Verbesserung des Handwerks statt, immer eingebunden in die alte 

Tradition einer polytechnisch organisierten Wirtschaft. Erst die Mechanisierung, vorbereitet 

durch das Militar und den Bergbau und beschleunigt wahrend der industriellen Revolution, 

veranderte Arbeitsweisen, l..ebensverhaltnisse und die ganze Gesellschaftsstruktur so ent

scheidend, daB die alten Erfindungen und Traditionen in Vergessenheit gerieten. Der Mythos 

der Maschine entstand, verdrangte den alten Glauben und erreichte quasireligiose Giiltigkeit. 

Aus dieser Haltung heraus wurde dann riickwirkend die Bedeutung der ersten Werkzeuge der 

Urmenschen zu Urzeichen der Menschwerdung. So schreibt Cassirer: "Es ist nicht zuviel 

gesagt, wenn man behauptet, daB in dem Obergang zum ersten Werkzeug nicht nur der Keirn 

zu einer neuen Weltbeherrschung liegt, sondem daB hier auch eine Weltwende der Erkennt

nis einsetzt."IS3 AuffaIlig ist, daB dem neuen Glauben, dem Glauben an die Technik als Sinn

bild der Schopfungskraft des Menschen, auch eine Art Ursprungsmythos gegeben wird: An 

die Stelle der gottlichen Menschenschopfung Coder neben sie) ist ein Urmoment der 

Menschwerdung getreten. Mumford Mit dieses Menschenbild fiir einen quasireligiosen 

lSI Ebd .• S. 220. 

IS2 Vgl. Mumford. a.a.D., S. 301 ff. 

IS3 Cassirer, Ernst: Form uod Techoik, in: Fischer. Peter (Hg.): Technikphilosophie, Leipzig 1996. S. 181. 
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Glauben: "Wenn eine Ideologie derart universale Bedeutungen vermittelt und solchen absolu

ten Gehorsam verlangt, ist sie in der Tat zu einer Religion geworden, und ihre Gebote haben 

die dynamische Kraft eines Mythos."I84 An dieser Stelle ist die gleiche Vorsicht angebracht 

wie bei der Betrachtung des Fortschrittsglaubens als sakularisierter Eschatologie. Dennoch 

soli festgehalten werden, daB das neue wissenschaftliche Denken und seine Anwendung in 

der Sphare der Wirtschaft nicht nur das Forschen und Wirtschaften veranderte, sondem Den

ken und Weltanschauung der Menschen, und zwar zunachst fiir viele als eine (wenn auch im 

strengen Sinne widerspriichliche) Erganzung zum religiOsen Weltbild, das fiir viele Milieus 

bis ins zwanzigste lahrhundert seine Giiltigkeit behielt. Nach Arnold Gehlen haben sich ur

spriinglich technische Prinzipien in der sozialen Sphare durchgesetzt, so etwa das "Prinzip 

der vollen Beanspruchung", das der geplanten Vollziige oder das der NormgroBen.l 85 Das 

alles geschah nicht in der Ablehnung der Religion, sondern auch in konfliktreicher Auseinan

dersetzung mit ihr, wie zum Beispiel im Fall Galilei, oder im Einklang, wie Max Weber an 

der protestantischen Arbeitsethik gezeigt hat.l 86 Die "systematisch durchgebildete Methode 

rationaler Lebensfiihrung"187 der Benediktiner und Cluniazenser wurde das Lebensideal des 

Puritanismus. Der neue "Geist des Kapitalismus" und eben diese asketische Haltung, die 

gleichzeitig Arbeit im Dienst des Reiches Gottes und fiir das subjektive Seelenheil bedeutete, 

verbanden religiose und wirtschaftliche Lebensziele. Diese Art des religiosen Denkens kehrte 

sich von apokalyptischen Vorstellungen abo Die Lehre von der Gnadenwahl - Gottes Wille ist 

unergriindlich und ebenso seine Entscheidung, wem er seine Gnade zuteil werden laBt. - setzt 

das Individualitatsprinzip voraus: Hier geht es urn das Schicksal jedes Einzelnen vor Gott, 

kollektive Untergange und Himmelfahrten sind nicht vorgesehen. 

4.2.3 Risiko a1s Haltung der Moderne 

Zur neuen Weltanschauung gehort neben dem Rationalismus die Mechanisierung der Ar

beit. Der Glaube an die Maschine wird dabei zum Ausdruck des angewandten Durchschauens 

der Naturgesetze und des Anspruchs auf Weltgestaltung. Dieser Anspruch wird in einer akti

yen Haltung gegeniiber dem Schicksal sichtbar, eines Schicksals, das nicht mehr von Gott 

bestimmt wird, sondern das der Mensch in die Hand nimmt. Wahrend dieser Zeit entstand 

184 Mumford, a.a.O., S. 305. 
185 Gehlen, Arnold: Neuartige kulturelle Erscheinungen, in: Fischer. Peter (Hg.), a.a.O., S.234 f. 

186 Weber, Max: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in: Gesammelte Aufsatze zur Religi
onssoziologie (1920), Tiibingen 1963, Bd. I, S. 17-206. 
187 Ebd., S. 116. 
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auch ein neues kalkulierendes Verhalten gegenliber Gefahr und Unsicherheit. Die alte Vor

stellung, aus allen Dingen und Ereignissen potentielle Zeichen zu lesen und sich vor ihnen -

oder dem, was sie anklindigten - zu flirchten, verlor mehr und mehr die Akzeptanz und galt 

schlieGlich a1s Aberglaube. Gleichzeitig entstand ein neuer Umgang mit der Bedrohung, die 

nicht liinger als Schicksal, sondern als ein Risiko wahrgenommen wurde, das sich kalkulieren 

und nutzen liiBt. Wolfgang BonG hat das Risiko als "einen evolutionar spaten Sonderfall von 

Unsicherheitshandeln"188 beschrieben. Wer eine Gefahr nicht als schicksalhafte Bedrohung, 

sondern als zu- und berechenbares Wagnis 189 betrachtet, der hat sich yom alten Denken e

manzipiert. Die Wahrnehmung von Unsicherheit als Risiko ist "nur denkbar, wenn die Han

delnden die Welt in einem anderen Sinne als zuvor, namlich subjektzentriert begreifen. Die 

Zukunft darf nicht als blinde Reproduktion einer kosmologischen Ordnung gesehen werden, 

sondern muG als Ergebnis des eigenen Handelns erschienen."190 Das taten natlirlich zuerst die 

Kaufleute und weniger die Matrosen auf den Schiffen, die unter Risiko unterwegs waren und 

flir die das Meer nach wie vor eine Gefahr bedeutete. Der Begriff Risiko ist flir das vierzehnte 

lahrhundert in Spanien und Italien bezeugt, in Deutschland ist der Ausdruck uf unser Rysign 

seit dem sechzehnten lahrhundert nachweisbar. 191 Seitdem hat sich der souverane Umgang 

mit Unsicherheit als ein typische Handlungsweise der Moderne durchgesetzt. Das Verstand

nis, entscheiden zu ktinnen, ob man eine Gefahr eingehen soli, ob ein Risiko vertretbar ist 

oder nicht, ist Teil eines grundlegend anderen Konzeptes als des eschatologischen des mittel

alterlichen Christentums. 

Aber Handeln unter kalkulierter Unsicherheit ist anstrengend. Es erfordert Spielraum flir 

Entscheidungen und rallt Machtigen leichter als anderen. Wenn yom Siegeszug des Rationa

lismus die Rede ist, zu dem auch der souverane Umgang mit dem Risiko gehtirt, gilt das vor 

allem flir die, die sich die neue wissenschaftliche Weltanschauung flir ihre Forschungen oder 

wirtschaftlichen Investitionen nutzbar machten. Es gilt weniger flir die, die diese Spielraume 

nicht hatten und deren Leben nach wie vor in engen Grenzen von Uberlebensnotwendigkeit 

und Abhangigkeit verlief. Flir sie gab es nur wenig AnlaG, ein deterministisches eschatologi

sches oder apokalyptisches Weltbild zu liberdenken. Trotzdem waren sie spatestens seit der 

Industriellen Revolution mit den Folgen des neuen Denkens und den Risikokalkulationen 

ihrer Herrscher konfrontiert. 

188 Bonss, a.a.O., S. 49. 
189 Ebd., S. 51. 

190 Ebd., S. 52. 
191 Ebd. 
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4.2.4 Die Erfindung der Zukunft 

Weltbild, Macht und Zukunftsvorstellungen bedingen sich also gegenseitig. "Oem Ohn

machtigen", schreibt HOlscher, "erscheint die Zukunft als natiirlicher oder schicksalhafter 

Verlauf'192 - unabhangig davon, ob er sich vorstellt, daB Gott oder das Schicksal oder weltli

che Herrscher, Monarchen oder Arbeitgeber, diesen Veri auf bestimmen. Es gibt einen Zu

sammenhang zwischen dem erfahrenen Handlungsspielraum eines Menschen und seiner Vor

stellung, wie viel EinfluB er oder andere Menschen iiberhaupt auf die Zukunft haben. Hol

scher unterscheidet dabei beherrschbare und herrschende Zukunft. Eine beherrschbare Zu

kunft hat jemand mit Macht und Handlungsspielraum, wahrend die Ohnmachtigen die Zu

kunft als herrschend erfahren. Zwar hat es immer Herrschende und Beherrschte gegeben, 

doch ist das Konzept einer beherrschbaren und gestaltbaren Zukunft eine Erfindung der neu

en Zeit. Es ist, so selbstverstandlich uns das heute erscheint, eben gerade nicht selbstverstand

lich, daB die Zukunft als offen und unter Beriicksichtigung der Naturgesetze und des Han

delns anderer als gestaltbar gilt. Die von Gott festgelegte Heilsgeschichte lieB sich so nicht 

beeinflussen. 

Oer modeme Zukunftsbegriff ist eine Folge des neuen Denkens, er hat sich mit dem Be

ginn der Neuzeit entwickelt, zusammen mit der "Entfaltung der menschlichen Freiheit, die 

Zukunft selbst zu gestalten, eine Freiheit, die wesentlich durch die zunehmende Beherrschung 

der Naturkrafte gefOrdert worden iSt."193 Der souverane Umgang mit kalkuliertem Risiko 

findet innerhalb dieses Zukunftsbegriffes statt, eben so wie die Vorstellung, die Zukunft be

rechnen zu konnen. Die Prognose ersetzt die Prophetie. 

Entsprechend dem Nebeneinander von religioser und mode mer Weltanschauung hat sich 

in den Zukunftsvorstellungen der modemen Gesellschaft auch die Vorstellung yom Welten de 

(im Sinne eines Endes der bisherigen Gesellschaftsform) verdoppelt: 1m deutschen Kaiser

reich steht neben der Erwartung des gottlichen Gerichts nun auch die Angst vor der sozialisti

schen Weltrevolution oder die Hoffnung darauf. Etwa seit der Mitte des achtzehnten Jahr

hunderts vereinte der Begriff Zukunft beide Vorstellungen und Erwartungen: sowohl die gott

liche Vorsehung und ihre Realisierung in der Geschichte, adventus, als auch die menschliche 

Voraussicht, dasfuturum. 194 Der Widerspruch zwischen diesen beiden Ideen eben so wie die 

Frage der Vereinbarkeit zwischen religioser Weltanschauung und den Erkenntnissen der mo

demen Wissenschaft wurde nie ganz gelost, die fundamentale Spannung reduzierte sich je-

192 Holscher. Lucian. a.a.O., S. 15. 
193 Ebd., S. 22. 

194 V gl. ebd., S. 32. 
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doch in der giingigen Interpretation, nach der der Gestaltungspielraum der Menschen im eige

nen Leben und in der nahen Zukunft lag, wiihrend der Lauf der Geschichte weiterhin Gottes 

Werk war. 

4.3 Der Mythos der Maschine 

Es gibt also ein neues Denken, und dieses Denken hat die Grundlagen der Zivilisation und 

des Glaubens veriindert. Die technischen Erfindungen, die Maschinen, sind ein wichtiger Teil 

dieses neuen Denken. Der folgende Abschnitt soli zeigen, daB die Maschinen zum Mythos 

der neuen Zeit wurden. Sie galten als Sinnbilder menschlicher Schopfungskraft, aber auch als 

geflihrliche Apparate, die Traditionen zerstorten und Gefahr liefen, auBer Kontrolle zu gera

ten. Dieses ambivalente Verhiiltnis zu den Schopfungen der Menschen liiBt sich schon lange 

vor der Industriellen Revolution nachweisen, wiihrend der die positiven und negativen Folgen 

der Technik besonders spiirbar waren. Wie ist also das Verhiiltnis der Menschen zur Maschi

ne? 

4.3.1 Die ambivalente Bewertung der menschlichen Fiihigkeiten: VerheiBung und Bedro
hung 

Die Schopfungen des neuen Denkens wurden keinesfalls nur positiv bewertet. Es gibt vie

le, auch vorindustrielle Beispiele fiir eine ambivalente Bewertung menschlicher Fiihigkeiten: 

Schon vor der Modeme, in der sich die Destruktivitiit der Technik erst gezeigt hat, liiBt sich 

eine tiefe Skepsis vor den Folgen der mensch lichen Schopfungen festmachen. Die biblische 

Geschichte yom Turmbau zu Babel ist ein friiher Beleg dafiir: "Auf, bauen wir uns eine Stadt 

und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel."195 Dieser Plan gilt als die Metapher fUr 

GroBen- und Machbarkeitswahn, der sogleich bestraft wird. Gott betrachtet die Stadt und den 

Turm und spricht: "Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr uner

reichbar sein, was sie sich auch vomehmen."196 Ob Gott den Turm zerstOrt, erfahren wir 

nicht, aber er verwirrt die Sprache und zerstreut die Menschen iiber die ganze Erde. 

Auch die Strafe der Gotter der griechischen Mythologie fUr den Titan Prometheus ist so in

terpretiert worden: Die Menschen sollen nicht zu miichtig sein. Prometheus hat ihnen - in der 

195 1 Mos 11,4. 
196 1 Mos 11,6. 
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Version des Aischylos - trotz Verbot des Zeus das Feuer gebracht und begehrt auf gegen die 

strafenden Gotter. 197 Ob diese Erziihlung auch als Mythos vor seiner Fassung als TragOdie im 

fiinften Iahrhundert vor Christus die Bedeutung einer Warnung vor mensch lichen Erfindun

gen oder hier: Naturaneignungen hatte oder ob der Gehorsam gegeniiber den Gottem im Vor

dergrund stand, liiBt sich letztlich nicht nachweisen. Doch die Wahl des Feuers als corpus 

delicti liiBt diese Interpretation schliissig erscheinen: Seine Eigenschaft, sowohl zu wiirmen 

als auch zu zerstoren, zeigt die ambivalente Wirkung menschlicher Erfindungen. Goethe hat 

in dem Prometheus-Myth os das Motiv der Herausforderung der Gotter gesehen: "Ich kenne 

nichts Armeres I Unter der Sonn als euch, Gotter!"198 Goethes Prometheus verliiBt sich auf 

die eigenen Fiihigkeiten und spottet der ohnmiichtigen Gotter. 

Die bekannteste Metapher der Neuzeit fUr die gefahrlichen Folgen des menschlichen Han

delns neben der jiidischen Golemsage und Hauffs Miirchen yom Kalif Storch ist Goethes Ge

dicht yom Zauberlehrling: Der Schiiler des Hexenmeisters ist allein zu Haus, bringt einen 

Besen dazu, Wasser stromen zu lassen, vergiBt jedoch das Wort, mit dem er den Besen wie

der stoppen kann: "Die ich rief, die Geister I Werd ich nun nicht IOS."199 

Auch die Sage yom frommen Rabbi Uiw und seinem Golem thematisiert die Gefahr der 

Verselbstiindigung: Der Rabbi erweckt eine Figur aus Lehm mit gottlichem Wort zum Leben. 

Diese Figur, der Golem, geriit auBer Kontrolle, als sein Schopfer, der Rabbi, eines Abends 

vergiBt, ihm das gottliche Wort aus dem Mund zu nehmen. Das Miirchen yom Kalif Storch 

erziihlt die Geschichte des Kalifen von Bagdad und seines Freundes, die sich in StOrche ver

wandeln, urn die Sprache der Tiere zu verstehen und fJiegen zu konnen.2OO Auch hier spielt 

ein magisches Wort eine Rolle. Dieses geheime Wort, vielleicht zu lesen aIs Metapher fUr die 

Erkenntnis, ist verlockend und gefahrlich. Es ist einfach, seine Wirkungen zu entfalten, aber 

nicht, sie wieder zu stoppen. Das Motiv des gefahrlichen Kontrollverlusts bei mangelndem 

Respekt oder Sorgfalt scheint mir ein Hinweis auf ein Unbehagen an den eigenen Moglich

keiten. Es deutet vielleicht auf ein inneres GefUhl fUr eine Grenze, die nicht iiberschritten 

werden darf, die aber verlockend und faszinierend ist. 

Dies konnte ein Hinweis darauf sein, daB auch eine schein bar naive Technikbegeisterung 

eine Ahnung moglicher Gefahren kennt und verdriingt. Es ist aufschluBreich, technische Er

findungen vor diesem Hintergrund zu sehen. Ihr Reiz und die Verlockung, natiirliche Gren-

197 Aischylos: Prometheus, gefesselt. Ubertragen von Peter Handke, Frankfurt am Main 1986. 

198 Goethe, Johann Wolfgang von: Prometheus, in: Samtliche Werke, Bd. 2: Gedichte, Frankfurt am Main 1988, 
S. 298 f. 
199 Ebd., S. 141. 

200 Hauff, Wilhelm: Die Geschichte von Kalif Storch (1826), in: Samtliche Werke, Bd. 2: Marchen und Novel
len, Miinchen 1979, S. 14-25. 
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zen des Menschen zu iiberwinden, sind mit der Ahnung von moglicher Gefahr verbunden. 

Die Wirkung der Technik ist ambivalent: "Und schon der roheste Faustkeil aus Feuerstein 

tragt diesel be Zweideutigkeit in sich, die heute der Atomenergie zukommt: er war ein 

brauchbares Werkzeug und zugleich eine tOdliche Waffe."201 

Das ist besonders spiirbar in Zeiten radikaler Veranderungen. Schnellere Nachriehten

iibermittlung, beschleunigter Transport, erhohte Reisegeschwindigkeit und gesteigerte Pro

duktivitat durch Maschineneinsatz: Wahrend der Technischen und Industriellen Revolution 

verandern sich Arbeit und Alltag der Menschen in vorher nieht gekanntem MaBe. Gegen die 

neuen Maschinen - Bandmiihlen, mechanische Webstiihle und Forderanlagen im Bergbau -

wird immer wieder protestiert. Die "Maschinenstiirmer" kampfen gegen den Verlust ihrer 

alten Lebens- und Arbeitsformen und gegen soziale und wirtschaftliehe Verelendung.202 

Auch die Reaktionen auf die ersten Eisenbahnziige zeigen das ambivalente Verhaltnis zur 

Technik, wie Wolfgang Schivelbusch in seiner Geschichte der Eisenbahnreise festgestellt 

hat: "Eine merkwiirdig ambivalente Erfahrung kennzeichnet die fruhe Wahrnehmung der 

Eisenbahn. Die Fahrt wird erlebt als unheimlich glatt, leicht, sieher, wie fliegend. ( ... ) Gleieh

zeitig vermittelt die Bahnfahrt jedoch ein Gefiihl der Gewalttatigkeit und der latenten De

struktion."203 Wie ein Projektil, das Raum und Zeit durchschiej3e und vemichte, empfanden 

die ersten Zugreisenden die Eisenbahnen.204 Eisenbahnunflille wirkten wie Traumata: Sie 

waren nicht nur besonders spektakular, weil - im Vergleieh zu einer Pferdekutsche - viele 

Menschen dabei verletzt oder getOtet wurden, sondern auch, weil der Unfall so unvermutet 

kam und die Passagiere passiv und hilflos waren. Viele hatten das Gefiihl, sich an die Ma

schine auszuliefern.205 

Der im neunzehnten lahrhundert gangige Topos der Vemichtung von Raum und Zeit durch 

die Eisenbahn ist bezeichnend: Es ist eine Zeit, in der Grenzen iiberschritten werden und alles 

moglich zu sein scheint. Die neue Technik verheiBt unbegrenzten Fortschritt und unbegrenz

tes Wachstum. Urn das zu erreiehen, schuften Generationen von Fabrikarbeitern als 

Arbeitsmaschinen am Rande des Lebensnotwendigen. Die Zeit dieser radikalen 

Veranderungen bringt zwei extreme Siehtweisen hervor: Fortschrittseuphorie und 

Untergangsbeschworungen. 

201 Gehlen, Arnold: Die Seele im technischen Zeitalter. Sozialpsychologische Probleme in der industriellen 
Gesellschaft, Hamburg 1957, S. 7. 

202 Vgl. Eurich, Claus: Die Megamaschine. Vom Sturm der Technik auf das Leben und Miiglichkeiten des Wi
derstands, Frankfurt am Main 1991, S. 115 ff. 
203 Schivelbusch, Wolfgang: Geschichte der Eisenbahnreise. Zur lndustrialisierung von Raum und Zeit im 19. 
lahrhundert, MiinchenIWien 1977, S. 117. 
204 Ebd., S. 16. 
205 Ebd., S. 114 u. 118 ff. 
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4.3.2 Die Maschine als Vehikel des Fortschritts 

Nach Gunther Anders weicht der Mensch mit prometheischer Scham vor den Maschinen 

zuruck: Thre Perfektion macht ihm seine Schwachen bewuBt.206 Fortan miBt er sich an den 

Eigenschaften der Maschinen, er eifert ihnen nacho Friedrich Dessauer hat 1927, als sich die 

ersten Serienprodukte verbreiteten und Technik den Alltag veranderte, den Versuch gemacht, 

die Faszination der Technik als ein quasireligioses Empfinden zu erklaren. In seiner Philoso

phie der Technik beschreibt er den SchopfungsprozeB des Erfinders mit philosophischem und 

religiosem Vokabular. Der Erfinder begegnet seinen Erfindungen mit Staunen, das sonst als 

Ursprung der Philosophie gilt. "Es ist zweifach, das naive Bewundern technischen Werkes 

und das Ergriffensein des Erfinders, wenn nach langen Muhen die Erfindung 'kommt', der 

Lichtzeiger wirklich die vorausberechnete Bewegung macht, das Flugzeug wirklich sich yom 

Boden lOst. "207 Das ist eine Erfiillung der eigenen Vorstellungen, aber darin steckt auch etwas 

Unbegreifliches, Fremdes: "Aber diese Erfullung, daB aus vielleicht im Laufe eines Lebens 

tausendfach gewandelten Vorstellungen schlieBlich das: 'so geht es' heraussteigt, das kommt 

nicht aus den Gesetzen unseres Geistes, das ist Begegnung mit einem Fremden, einem Drit

ten, welche das Staunen erzeugt." Bei Dessauer scheint die Technik einen religiosen Charak

ter zu haben: Der Mensch als Schopfer staunt uber sich und seine Schopfungskraft. 

Arnold Gehlen hat sich gegen die Religionsersatz-These ausgesprochen: Die modernen 

Kunste und Wissenschaften erforderten eine so spezielle Ausbildung, daB sie nur wenigen 

wirklich zuganglich seien. Wenn sie "auf diese Weise esoterisch werden, zu einer Art Ge

heimbesitz kleinster und oft einfluBreicher Minderheiten, dann hat dies aber auch noch eine 

andere, nicht unwichtige und bisher kaum bemerkte Folge: sie konnen namlich nicht mehr als 

Religionsersatz eintreten."208 Mir scheint das nicht der Fall zu sein: Ich vermute, daB gerade 

die nicht durchschaute Wirkung der Technik die quasireligiose Verehrung hervorrufen konn

teo So argumentiert auch der Physiker Paul Davies: "Die Wissenschaft durchdringt unsere 

Welt, die Sprache, die Religion: aber nicht auf der intellektuellen Ebene. Die weitaus groBte 

Mehrheit der Menschen versteht nicht nur nicht die Prinzipien der Wissenschaft, sondern ist 

nicht einmal mehr neugierig, sie kennenzulernen. Die Wissenschaft erscheint ihnen wie eine 

Art magi scher Aktivitat oder Hexenkunst."209 

206 Anders, GUnther: Ober prometheische Scham, in: Die Antiquiertheit des Menschen, Bd. I: Die See Ie im 
Zeitalter der zweiten industriellen Revolution (1956), MUnchen 1988, S. 23 ff. 
207 Dessauer, Friedrich: Technik in ihrer eigenen Sphare (1927), in: Fischer, Peter (Hg.): Technikphilosophie, 
Leipzig 1996, S. 154. 
208 Gehlen, Arnold, a.a.O., S. 27. 

209 Davies, Paul: Dio e la nuova fisica, Mailand 1994, S. 15 (Obersetzung der Autorin). 
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In diesem Sinn laBt sich von einem Mythos der Maschine sprechen. Die Maschine kann als 

Sinnbild eines neuen Welt- und Geschichtsverstandnisses verstanden werden, das von weiten 

Teilen der neuzeitlichen Gesellschaft nicht hinterfragt wird. Mit ihr verbunden sind Erwar

tungen und Hoffnungen, sie kann das menschliche Schicksal erleichtem und yom Leiden be

freien. Die von Mumford kritisierte Uberbewertung des Werkzeugs fUr die kulturelle Ent

wicklung konnte dann als eine Folge der mythischen Verkliirung der Maschinenkultur gese

hen werden. Vielleicht hat auch die Theorielosigkeit der technischen Entwicklung damit zu 

tun. Systematische philosophische Reflexion tiber Technik hat erst spat und nur zogerlich 

eingesetzt21O, die technische Entwicklung war der Philosophie voraus und vermittelte so den 

Eindruck von unkontrollierbarer, wenn nicht schicksalhafter Eigendynamik. Gleichzeitig 

vermitteln technische Entwicklungsspriinge oft den Eindruck von Epochenschwellen, wah

rend derer sich nicht allein die Maschinen verandem, sondem auch die Denkschemata. So 

verbreitet sich etwa mit den Computem auch das biniire Denken. 

Was aber bedeutet dieses Verhiiltnis zur Maschine fUr das apokalyptische Denken? Folgt 

man Davies' Interpretation, so waren die modemen Menschen den Folgen der Technik eben

so hilflos ausgeliefert wie die mittelalterlichen Menschen den Naturgewalten oder allgemei

ner: allen Ereignissen. Dann konnte man auch beim modemen Menschen (sakularisiertes) 

apokalyptisches Denken zur Bewaltigung dieser unverstandlichen Bedrohungen erwarten. 

Das hieBe, daB apokalyptische Vorstellungen in der Neuzeit auch oder gerade im Zusammen

hang mit den Folgen der Technisierung der Welt zu suchen waren. Die Frage ware dann, wie 

sich das urspriinglich heilsgeschichtlich und religios fundierte apokalyptische Denken vor 

dem Hintergrund einer yom Menschen bestimmten Geschichte transformiert hat. 

210 Vgl. Rapp. Friedrich: Analytische Technikphilosophie, FreiburgIMunchen 1978, S. 7 ff. ,27 u. Ropohl, Gun
ter: Technologische Aufklarung. Beitriige zur Technikphilosophie, Frankfurt am Main 1991, S. 11. 
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4.4 Der Fortschrittsgedanke als neues Geschichtsverstandnis 

Why are these people so backwards? 

Einjunger Londoner iiber die Taliban in Afghanistan, Sommer J99821I 

Oberstolzer Europiier des neunzehnten lahrhunderts, du rasest! 
Freilich kletterst du an den Sonnenstrahlen des Wissens aufwiirts zum Himmel, aber auch 

abwiirts zum Chaos. 

Friedrich Nietzsche212 

Karl LOwith hat das Konzept einer Philosophie der Geschichte definiert als "die systemati

sche Ausdeutung der Weltgeschichte am Leitfaden eines Prinzips, durch welches historische 

Geschehnisse und Folgen in Zusammenhang gebracht und auf einen letzten Sinn bezogen 

werden"213. Die Idee, daB so etwas moglich ist, daB die gesamte Geschichte einem Prinzip 

folgt, Iiegt dem christlichen Glauben an Erfiillung und Heilsgeschichte zugrunde. Die Ge

schichtsphilosophen der Aufklarung iibemehmen diese Idee. In ihrer Interpretation tritt der 

Glaube an Vernunft und Fortschritt an die Stelle des gottlichen Hei!s. Nach LOwith ist der 

Fortschrittsglaube sakularisierte christliche Eschatologie, was Blumenberg bezweifelt.214 

Der Glaube an Fortschritt liegt dem Weltbild der Moderne als grundlegendes Einverstand

nis zugrunde, er gibt der Geschichte Ziel und Sinn. Deshalb kann yom Fortschrittsglauben als 

Mythos gesprochen werden. Nach Eurich handelt es sich dabei urn einen sekundaren Mythos, 

wei! er zwar der Welterklarung dient, aber keine transzendente Dimension hat. Die mythische 

Dimension des Fortschrittsglauben zeigt sich in seiner Empfindlichkeit: Wer wie etwa Nietz

sche gegen ihn argumentiert, ruft heftige Reaktionen hervor. Die Gegenposition zum Fort

schrittsglauben ist nicht schlicht die Abwesenheit dieses Glaubens, sondern vielmehr die Er

wartung eines Niedergangs. Dort, wo der Fortschritt mythische Grundlage des Geschichtsver

standnisses ist, bezieht man Position: ganz fUr ihn oder ganz gegen ihn. Ereignisse, die dern 

Fortschrittskonzept widersprechen, losen Erschiitterungen aus. Yom Riickfall in die Barbarei 

kann nur sprechen, wer an Fortschritt, Entwicklung oder Reife glaubt. 

Eine Welt, in der aile Ereignisse zufallig und sinnlos sind, ist offensichtlich schwer zu er

tragen. Das Bediirfnis nach Sinn scheint eine anthropologische Konstante zu sein, das jede 

211 1m Gesprach mit der Autorin, September 1998. 

212 Nietzsche. Friedrich: Yom Nutzen und Nachteil der Historie flir das Leben, Unzeitgemasse Betrachtungen, 
zweites Stiick, in: ders.: Werke in drei Banden, erster Band, Miinchen 1966, S. 267. 

213 Liiwith, Karl: Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Die theologischen Voraussetzungen der Geschichtsphilo
sophie (1953), Stuttgart u.a. 1973 (6. Aufl.), S. 11. 
214 Vgl. Kap. 4.1. 
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Zeit mit eigenen Sinnkonstruktionen (oder Metaerzahlungen nach Lyotard) erftillt. In der 

christlichen Konzeption war das das zu erwartende Heil Gottes, im Konzept der Aufklarung 

der Glaube an den Fortschritt und damit an die Moglichkeit, das Leid der Welt tiberwinden zu 

konnen. 

Die folgenden Beispiele sollen das illustrieren und zeigen, wie Elemente des alten 

apokalyptischen Denkens in neuem Kontext benutzt werden. 

4.4.1 Malthus: Fortschritt als Weg in die Katastrophe - und wieder heraus 

1798, wahrend einer der zahlreiehen Krisen der Industriellen Revolution in England in ei

ner Zeit sinkender Agrarertrage und steigender Bevolkerungszahlen veroffentlichte Thomas 

Robert Malthus eine "Abhandlung tiber das Bevolkerungsgesetz oder eine Untersuchung sei

ner Bedeutung flir die menschliche Wohlfahrt in Vergangenheit und Zukunft, nebst einer Prii

fung unserer Aussichten auf eine ktinftige Beseitigung oder Linderung der Ubel, die es verur

sacht."215 Kern seiner Abhandlung ist das Bevolkerungsgesetz, das besagt, daB die BevOlke

rung sich schneller vermehren als die Nahrungsmenge wachsen kann.216 Schnelles Wachstum 

tritt immer dann auf, wenn mehr Lebensmittel vorhanden sind und wurde bislang periodisch 

durch Kriege oder Seuchen wieder begrenzt. Nach einer Beispielrechnung flir eine Erdbevol

kerung von "tausend Millionen" ware das Verhaltnis von BevOlkerung zu den Lebensmitteln 

nach zweihundert Jahren 256 zu 9.217 Das bedeutet Hungersnot und Katastrophe und konnte 

als eine apokalyptische Sieht auf die Welt verstanden werden218, ware nieht der Stil, mit dem 

Malthus sein umfangreiches Zahlenmaterial bespricht, ein ganz ntichtemer - im Vorwort der 

deutschen Ausgabe von 1924 ist von unbestechlichem Wirklichkeitssinn219 die Rede - und 

ware der Anspruch der Arbeit nicht alles andere als die Berechnung eines unausweichlichen 

Untergangs. Malthus beginnt mit den Worten: "Bei einer Untersuchung tiber die Vervoll

kommnung der Gesellschaft besteht die naturgemaB sieh darbietende Methode, den Gegen

stand zu behandeln, darin, I. die Ursachen zu erforschen, die bisher die Menschheit am Fort-

215 Malthus, Thomas Robert: Eine Abhandlung iiber das Bevtilkerungsgesetz (1798), Jena 1924. 
216 Vgl. ebd., Bd. I, S.18 ff.: Vnter giinstigsten Voraussetzung ktinnte sich die Bevtilkerung aile 25 Jahre ver
doppeln (das bedeutet Wachstum in geometrischer Progression), wlihrend die Nahrungsmenge nur urn die je
weils gleiche Menge wachst (in arithmetrische Progression). 
217 Ebd., S. 22. 
218 Diese Interpretation findet sich bei Gurland. Er interpretiert Malthus als einen der neuen "Propheten" mit 
"unerschiitterlichem Sendungsbewu6tsein": Gurland, A.R.L.: Ubergang zum Zeitalter der Industrie, in: Mann, 
Golo I Nitschke, August (Hg.): Das achtzehnte lahrhundert, Propylaen Weltgeschichte, Bd. 8, BerlinIFrankfurt 
am Main 1991 (Nachdruck von 1960 ff.). S. 282. 
2t9 Malthus, a.a.O., Bd. I, S. VII. 
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schreiten zum Gliick verhindert haben."220 Das Ziel ist klar. unhinterfragt und von benei

denswertem Optimismus: Vervollkommnung! Fortschreiten zum Gliick! Wenn Malthus mit 

dem Untergang droht. dann verfolgt er damit das Ziel. das Gegenteil zu erreichen. Er setzt die 

Wamung ein. urn das Gegenteil zu erreichen. die Drohung ist ihm ein Mittel. Er beschreibt 

einen MiBstand. dem aus moralischen Griinden abgeholfen werden muB. und Iiefert in einem 

zweiten Band VorschHige. wie das geschehen konnte. Malthus stellt fest. "daB die Bevolke

rung immer auf das Niveau des Nahrungsmittelspielraums herabgedriickt werden muB"221 

und daB es Aufgabe der Menschen ist. das zu erreichen. In seinem Weltbild fallt kein Stein 

und wachst keine Pflanze "ohne die unmittelbare Mitwirkung gottlicher Kraft"222. Doch Gott 

gibt nur die Gesetze. sein Eingreifen jenseits dieser Gesetze aber zieht Malthus nicht in Be

tracht. "So groB und iiberraschend dieser Unterschied ist". schreibt er iiber das Verhaltnis von 

Geburten und Todesfallen zweier Lander. "so brauchen wir uns doch nicht so sehr dariiber zu 

wundern. daB wir ihn dem iibernatiirlichen Eingreifen des Himmels zuschreiben sollten. Sei

ne Ursachen sind nicht fernliegend. verborgen und geheimnisvoll. sondern Iiegen uns nahe. 

umgeben uns rings und sind der Untersuchung eines jeden forschenden Verstandes zugang

lich."223 Das ist eine deutliche Absage an das alte eschatologische Denken. doch weist die 

Tatsache. daB Malthus diesen Gedanken noch fiir erwiihnenswert halt. darauf hin. daB er zu 

seiner Zeit. am Ende des achtzehnten lahrhunderts. noch nicht selbstverstiindlich ist. 

4.4.2 Marx: Fortschritt als Weg zur Herrschaft des Proletariats 

1848 veroffentlichten Marx und Engels das Manifest der Kommunistischen Partei. Ihr Ge

sellschaftsentwurf. beeinfluBt von Hegels dialektisch aufsteigender Geschichtskonzeption ist 

die Fortschrittsidee schlechthin: die gesamte Geschichte ein sozio-okonomischer ProzeB. in 

dem sich immer neue Klassengegensatze bilden. die schlieBIich nach der Ubergangsphase der 

Herrschaft des Proletariats fiir immer aufgehoben werden. Dieses Ende steht jetzt bevor: "Die 

Waffen. womit die Bourgeoisie den Feudalismus zu Boden geschlagen hat. richten sich jetzt 

gegen die Bourgeoisie selbst."224 Dies ist nicht etwa wie Malthus' Prognosen als Wamung 

oder Handlungsaufforderung an die Bourgeoisie zu verstehen. sondcrn als Beschreibung einer 

220 Ebd., Bd. I, S. 13. 

221 Ebd., Bd. I, S. 2. 

222 Ebd., Bd. I, S. 480. 

223 Ebd., Bd. I, S. 479 f. 

224 Marx, Karl! Engels, Friedrich: Manifest der Kommunistischen Partei (1848), Berlin 1986 (56. Autl.), S. 52. 
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schicksalhaften Notwendigkeit: Die Bourgeoisie "produziert vor allem ihren eignen Toten

graber. Ihr Untergang und der Sieg des Proletariats sind gleich unvermeidlich."225 

Die unterstellte Unvermeidlichkeit ist der Punkt, an dem die soziologische und okonomi

sche Analyse in Prophetie umschlagt. Das Kommunistische Manifest enthalt viele Parallelen 

zum apokalyptischen Denken: Die apokalyptische Figur findet sich in der Abfolge: Herr

schaft der Bourgeoisie - Klassenkampf - Herrschaft des Proletariats. Die neue Herrschaft 

kann sich nicht allmahlich entwickeln, sondem nur durch den Kampf. In der Tat verurteilen 

Marx und Engels die Bemiihungen des "Bourgeoissozialismus", die Lebensbedingungen der 

Arbeiter innerhalb der bestehenden Verhaltnisse zu bessem.226 Das Kommunistische Mani

fest liest sich wie die Enthiillung einer Wahrheit iiber eine krisenhafte Gegenwart und eine 

bessere Zukunft: Die Lage der ausgebeuteten Proletarier ist unertraglich, aber die Umkehrung 

der Verhaltnisse steht bevor. Das Manifest enthalt die flir apokalyptische Schriften typische 

Mischung von Determinismus und Verantwortung: einerseits die Unvermeidlichkeit des be

vorstehenden Wandels, andrerseits die Handlungsaufforderung an die Proletarier: Vereinigt 

Euch! A.hnlich wie bei den jiidischen und christlichen Apokalypsen steht hier fest, was ge

schehen wird, aber jeder einzelne muB sich dazu verhalten. Der Verfall der biirgerlich

kapitalistischen Gesellschaft soli nicht verhindert, sondern beschleunigt werden, weil er oh

nehin bevorsteht. Der Vielfalt und Komplexitat der Welt stiilpen Marx und Engels ein einfa

ches zweigliedriges Modell iiber: der Bourgeois der Bose, der Untergehende und der Proleta

rier der Ausgebeutete, der Aufsteigende. Die Dualismen verfiihren. Die Weltrevolution als 

Jiingstes Gericht, das Proletariat als auserwahltes Volk.22? Der entscheidende Unterschied 

aber zu den religiosen Apokalypsen ist, daB Marx' Neues Jerusalem irdisch ist und nicht 

durch Gottes Hilfe inauguriert wie die mittelalterlichen Endkaiserreiche. Ohne gottliche Fiih

rung kann es auch keine Zeichen geben. Das erweitert die Rolle der Menschen. Sie konnen 

nicht langer von den Stemen ablesen, wann etwas Vorgesehenes geschehen wird, sondern 

miissen ohne hohere Fiihrung selbst handeln - in der eigenartigen Erwartung einer unvermeid

lichen Weltrevolution, die dennoch von ihrem eigenen Handeln abhangt. 

225 Ebd., S. 59. 

226 Ebd., S. 77 ff. 
22? Vgl. auch Lowith, Karl, a.a.a., S. 40 ff. 
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4.4.3 Das Gegensttick des Fortschrittskonzepts: Der Endzeitmythos 

Nach Holscher hat "die industrielle Revolution ( ... ) dem modernen Zukunftsbegriff einen 

zwiespiiltigen Charakter gegeben: Neben der optimistischen Perspektive einer unendlichen 

Selbstentfaltung der Menschen gab sie auch der apokalyptischen Perspektive ihrer schnellen 

und nahen Selbstvernichtung Raum."228 1m Erfahrungshorizont Iiegen fortan zwei Extreme: 

feme Vollkommenheit und nahes Ende. Ebenso hat Arthur Herman die Fortschrittsidee und 

die Idee des Niedergangs als zwei Seiten derselben Medaille interpretiert, "denn 

'unausweichliche' Gesetze konnen ebenso leicht riickwiirts wie vorwiirts wirken."229 Wiih

rend des achtzehnten und neunzehnten lahrhunderts standen diese unausweichlichen Gesetze 

auBer Frage. Es gab offensichtlich nur zwei extreme Richtungen, wohin die nicht zufallig 

ablaufende, sondern einem Prinzip folgende Geschichte steuern konnte: in ein Goldenes Zeit

alter oder in den Verfall. Der KUlturpessimismus lieBe sich so als enttiiuschte Hoffnung auf 

dieses Goldene Zeitalter verstehen. Nur weil die Grundtiberzeugungen der Fortschrittsgliiubi

gen lahrhunderte lang so apodiktisch geklungen hatten - die Kraft der Vemunft, die Vervoll

kommnung des Menschen, die Oberlegenheit der europiiischen Zivilisation - konnte sich bei 

der ersten Erschtitterung dieses Glaubens eine gegenteilige Sicht durchsetzen. Die nostalgi

schen vergangenheitsverkliirenden Gefiihle der Romantik sind ein erster Hinweis auf diese 

Veriinderung.230 Eine Erschtitterung des Fortschrittsglaubens war auch der Zweite Hauptsatz 

der Thermodynamik, der Entropiesatz, den Rudolf Clausius 1858 aufstellte.231 Dieser Grund

satz war unvereinbar mit dem Konzept ewigen Fortschreitens. Ein Ende der Energiegegensiit

ze, ein Erloschen allen Lebens dUrfte es nicht geben, als Harmonie oder Nirwana war es nicht 

denkbar. Dekadenz und Entfremdung waren die neuen Begriffe, mit denen man das Lebens

gefiihl des neunzehnten lahrhunderts beschrieb. Aus dieser Zeit stammt auch die Vorstellung, 

der Fortschritt sei ein Werk der SpieBbtirger oder der Bourgeoisie auf Kosten der geistigen 

Werte. 232 Unbehagen an einer sich iindemden Gesellschaft war auch die Motivation ftir Go

bineaus Rassenlehre und Burckhardts pessimistisches Geschichtsverstiindnis. 

Gobineaus abstruse Lehre yom notwendigen Niedergang einer arischen Eliterasse durch 

Bastardisierung, die er in seinem Essai sur l'inegalite des races humaines233 formulierte und 

die tiber Richard Wagner und Houston Stewart Chamberlain zu Hitler gelangte234, kann a)s 

228 Holscher, a.a.O., S. 25. 
229 Herman, Arthur: Propheten des Niedergangs, Berlin 1998, S. 21. 
230 V gl. ebd., S. 54 ff. 
231 Vgl. ebd., S. 51. 
232 V gl. ebd., S. 63 ff. 
233 Gobineau, Joseph Arthur Comte de: Essai sur l'inegalite de races humaines (1853-55), Oeuvres I, Paris 1983. 
234 Herman, Arthur, a.a.O., S. 87 ff. 
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umgekehrte Apokalypse gelesen werden: Ausgangspunkt seiner Geschichtsinterpretation sind 

tugendhafte reine Zivilisationen starker heldenhafter Arier, die durch rassische Vermischung 

zum Untergang verurteilt seien. Dieses Ende ist unausweichliches Schicksal. Nach Herman 

war "der rassische Ariermythos fUr Gobineau die ins GroBe gesteigerte Phantasie seiner eige

nen aristokratischen Abstammung"235, die Gobineau durch die Foigen der franzosischen Re

volution gefahrdet sah. Seine aus dem GefUhl der Bedrohung oder der in Frage gestellten 

Identitat entstandene Untergangsvision hat allerdings kein drittes Element: Oem Untergang 

kann man nicht entkommen. Weniger radikal doch eben so pessimistisch ist die Weltsicht des 

Historikers Jacob Burckhardt, der aus den Erfahrungen des Traditionenverfalls wahrend der 

Revolutionsversuche im neunzehnten lahrhundert eine Theorie der Vermassung konstruier

te.236 Herman nennt ihn "den ersten Propheten des totalitaren Staats und des militarisch

industriellen Komplexes. "237 

Auch Friedrich Nietzsche sah, von Burckhardts Werk beeinfluBt, in der Gegenwart eine 

Endzeit: Er kritisierte die decadence der Modeme und des Christentums und hielt das, was 

seine Zeitgenossen Fortschritt nannten, fUr eine falsche Entwicklung. "Der 'Fortschritt' ist 

bloB eine modeme Idee, das heiBt eine falsche Idee"238, schreibt er in Der Antichrist. "Es gibt 

Tage, wo mich ein Gefiihl heimsucht, schwarzer als die schwarzeste Melancholie - die Men

schen-Verachtung. Und damit ich keinen Zweifel dariiber lasse, was ich verachte, wen ich 

verachte: der Mensch von heute ist es."239 Das Christentum der Vergangenheit nennt er eine 

Geisteskrankheit, die er entschuldigt, das Christentum der Gegenwart aber weckt seinen Ekel, 

denn "selbst bei dem bescheidensten Anspruch auf Rechtschaffenheit muj3 man heute wissen, 

daB ein Theologe, ein Priester, ein Papst mit jedem Satz, den er spricht, nicht nur irrt, sondem 

liigt. "240 Fiir Nietzsche ist das Christentum eine Religion, die ihren Selbsterhaltungsinstinkt 

veri oren und aus den Tugenden der Schwachen - Mitleid und Liebe - Ideale gemacht hat. Der 

gute Gott des Christentums ist fUr Nietzsche Ausdruck der Ohnmacht zur Macht241 : ein Gott 

der Schwachen, der nicht lehrt zu herrschen, sondem zu erdulden. Nietzsches Polemik endet 

nicht mit der Diagnose der krisenhaften Gegenwart, sondem sie folgt der apokalyptischen 

Figur. Oem Ende des Christentums soli die Umwertung alter Werte folgen: Nietzsche wartet 

auf den Ubermenschen. Ooch wahrend er die von Paulus formulierte Naherwartung als krie-

235 Ebd., S. 74. 

236 Burckhardt, Jacob: Weltgeschichtliche Betrachtungen (1873), in: ders.: Gesammelte Werke Band IV, Darm· 
stadt 1970. 

237 Herman, Arthur, a.a.O., S. 106. 
238 Nietzsche, Friedrich: Der Antichrist (1888), Frankfurt am Main 1986, S. 13. 
239 Ebd., S. 66 f. 
240 Ebd., S. 67. 

241 Ebd., S. 30 u. 41. 
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gerischen Wunsch nach Rache abtut242, fonnuliert er seine eigene Naherwartung ("der 'Ietzte 

Christ', den ich vielleicht noch erleben werde"243). Er verurteiIt die christliche Erfindung ei

nes Jiingsten Gerichts und wird selbst apokalyptisch, erwartet neue Ohrenfur neue Musik. 244 

Ebenso sein Dualismus: Das Christentum ist rettungslos schlecht, es solI nicht verbessert 

werden, es solI untergehen. 

Hennan nennt auch die Theorien des Atavismus und der Degeneration im Kontext der Un

tergangsmythen: Verlorene Erbmerkmale konnten als Atavismus plotzlich wieder hervorbre

chen. In ItaIien untersuchte der Arzt Cesare Lombroso die Schadel von Verbrechem und stelI

te Ahnlichkeiten mit "Wilden" fest. Diese Ausgrenzungstheorie verbreitete sich und fiihrte 

iiber die politischen Lager hinweg zu einer Sorge vor Degeneration: Die modeme Industrie

gesellschaft konnte als Nebenprodukt des Fortschritts neue Barbaren hervorbringen. Zu ihnen 

rechneten die Degenerationstheoretiker nicht nur Verbrecher, sondem auch Anne, Ausge

grenzte oder Andersdenkende.245 Das Unbehagen am Fortschritt auBert sich hier in der Angst 

vor einem Riickfall in die Barbarei. Der Reflex, Teile der Gesellschaft als Anders auszugren

zen, erinnert dabei an die mittelaIterliche Teufelstheorie, nach der Menschen yom Teufel be

sessen sein konnten und dafiir sterben muBten. In diesem Akt der symbolischen Reinigung 

spaltete die Gesellschaft die Bosen abo Ebenso dient die pseudowissenschaftliche Degenerati

onstheorie einer Reinigung: Wenn man dem Bosen, hier: dem Barbarischen physiognomische 

und vor allem soziale Merkmale zuordnete, erleichterte das die Ausgrenzung und damit die 

Befreiung yom Barbarischen. Freuds Theorie yom UnbewuBten muBte die Anhiinger der De

generationstheorie erschrecken. Der befiirchtete Erbgutverfall tragt durchaus apokalyptische 

Ziige. Er wurde als kollektive Katastrophe gesehen: Etwas Unkontrollierbares gefahrdete die 

Gesellschaft, das sie moglicherweise untergehen lassen wiirde. Hennan beschreibt den Kul

turpessimisten als Apokalyptiker, ohne das Wort apokalyptisch zu benutzen: "Wiihrend der 

historische Pessimist befiirchtet, daB die Gesellschaft dabei ist, sich selbst zu zerstoren, er

kliirt der Kulturpessimist, daB sie es verdient hat." Er ersehne die Katastrophe, "weil er 

glaubt, aus ihrer Asche werde etwas Besseres aufsteigen."246 In diesem Denken "nicht nur im 

Reich der Ideen, sondem auch unmitteIbar in Kultur und Politik" sieht er "vielleicht das auf

fallendste Charakteristikum des 20. J ahrhunderts. "247 

242 Ebd., S. 72. 
243 Ebd., S. 86. 

244 Ebd., S. 9. 

245 Vgl. Herman, Arthur, a.a.O., S. 137 ff. 
246 Ebd., S. 452. 
247 Ebd. 
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4.5 Die Vedinderung des apokalyptischen Denkens 

Das apokalyptische Denken ist also nicht, wie man hatte vermuten konnen, mit dem Be

ginn der Neuzeit verschwunden. Eigentlich hatte kein Platz fUr Apokalypse sein dUrfen in 

einer Welt selbstbestimmter Individuen, die den Mut haben, sich ihres eigenen Verstandes zu 

bedienen. Aber neue Leitbilder konnen zwar Geschichte machen und Ideen konnen die Wirk

lichkeit beeinflussen, doch ersetzen sie nur selten das alte Denken vollstandig, selbst wenn 

das ihr Anspruch ist. Gerade wenn alte Vorstellungen unterdruckt werden, wie der Rationa

lismus der Aufklarung es mit vermeintlich irrationalen Vorstellungen von Schicksal und 

Heilsgeschichte getan hat, tauchen diese Vorstellungen an anderer Stelle gewissermaBen ver

kleidet wieder auf. Dies ist die Grundidee der Dialektik der Aufklarung, die Adorno und 

Horkheimer am Beispiel des Nationalsozialismus und Faschismus gezeigt haben. Auch der 

sich im achtzehnten lahrhundert verbreitende KUlturpessimismus kann so gelesen werden: als 

Zweifel und Unsicherheit, die yom gangigen Modell des Fortschrittsoptimismus verdrangt 

wurden. Wie hat sich also das apokalyptische Denken transformiert? 

Zunachst einmal hat sich das klassische apokalyptische Denken, das einen Eingriff Gottes 

in das Weltgeschehen erwartet, unverandert erhalten, auch wenn es seine gesellschaftliche 

Relevanz verloren hat. Es gilt fortan als Volks- oder Aberglauben. Auch in Sekten finden sich 

Apokalyptiker, die die 10hannes-Apokalypse oder andere Texte auf gegenwiirtige Ereignisse 

hin auslegen. Eine groBere Wirkung fUr die Gesellschaft geht dagegen von den Zukunftsent

wUrfen der Neuzeit, den sakularisierte Eschatologien, Fortschritts- und Untergangsmythen, 

aus. We1che apokalyptischen Elemente sich in ihnen verbergen, sollen die folgenden Ab

schnitte kliiren. 

4.5.1 Populiire Weltuntergangsvorstellungen 

In der Neuzeit spaltete sich die Kultur: Wiihrend sich bei den Eliten, Wissenschaftlern und 

Unternehmern langst die neue wissenschaftliche Weltanschauung, der Gestaltungsanspruch, 

Risikodenken und Experimentierfreudigkeit durchgesetzt hatten, leben die alten religiOsen 

Vorstellungen und die Angst vor dem Schicksal in vielen Milieus bis in unser lahrhundert 

weiter248 und existieren auch kurz vor der lahrtausendwende parallel zum neuen Denken.249 

248 Vgl. Dinzelbacher, a.a.O., S. 296 ff. 

249 Noch heute bluten in Italien Madonnenfiguren. "San Gennaro ha fatto il miracolo", sagt man in Neapel: Der 
Stadtheilige San Gennaro macht das Wunder, zwei Mal jiihrlich im Juni und September. 1m Dom von Neapel 
verfliissigt sich das Blut im Reliquienschrein des Heiligen. Gleichzeitig verandern auch die Blutstropfen am art 
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Auch wenn Weltuntergangsvorstellungen nicht mehr zum Mainstream gehoren, finden sie 

sich doch kontinuierlich auch nach der AufkHirung, wie das Handworterbuch des deutschen 

Aberglaubens belegt: "In Frankreich wurde dem Dreikonigstag 1840 mit bangen Gefiihlen 

entgegengesehen, im Eu1engebirge dem Jahr 1848, in England dem Jahre 1867 wie 1843 dem 

Ende des Miirz ( ... ) nach des amerikanischen Propheten Miller Berechnungen an1iiBlich eines 

Kometen, und 1911 noch hat bei uns in Schlesien der Komet Halley das jiingste Gericht he

raufbringen sollen. ( ... ) Auf Angaben sektiererischer Schwarmer wie etwa der emsten Bibel

forscher, soli dabei gar nicht eingegangen sein. "250 

In den Reiseaufzeichnungen des katholischen Freiherm August von Haxthausen, der 1843 

als Berater des russischen Zaren im Kaukasus unterwegs war, findet sich eine Begegnung mit 

einer apokalyptischen Sekte. Uber Auswanderer aus Schwaben, die ihre Heimat verlassen 

hatten, weil ein neues Gesangbuch eingefiihrt werden sollte, berichtet er: 

"Das traditionelle Gefiihl der Religionsbedriickung, welches sie aus dem Vaterlande mit

gebracht, ist in die Anschauung und Meinung umgeschlagen, daB iiberall die wahre Religion 

dem Feinde des Menschengeschlechts unterliegen werde, ja schon unterlegen sei. So seien 

wir denn in die Zeitepoche eingetreten, wo nur noch ein kleines Hauflein wahrer und treuer 

Glaubiger iibrig geblieben, und wo also nach den alten Weissagungen die Ankunft des Herm 

und das Tausendjiihrige Reich nahe seien."251 Der Rest ist bekannt: Die Apokalyptiker, die 

erst vor einer Generation Schwaben verlassen haben und sich im Kaukasus vermutlich noch 

nicht heimisch fiihlten, halten sich fiir die Auserwahlten und Wissenden, die sich durch ein 

gottesfiirchtiges Leben zu retten glaubten. 

"Es bildeten sich zwei Parteien: die strengere, welche das Ende der Welt noch fiir diesen 

Herbst voraussagte, verlangte die vollige Enthaltung in den Ehen, und duldete keine Schlie

Bung einer neuen Ehe. Die weniger strenge sah das Weltende nicht so ganz nahe vor sich, und 

wollte vorlaufig noch die Ehe beibehalten wissen. Aile aber wollten ihr hiesiges Eigenthum 

aufgeben und nach Jersualem auswandem, urn dort die Dinge zu erwarten, die kommen wer

den!"252 Ihre charismatische Anfiihrerin "erklarte, sie wiirde an einem bestimmten Tage mit 

der Enthauptung Gennaros in den Katakomben von Pozzuoli ihre Konsistenz. Sie scheinen frisches Blut zu sein. 
Sobald das Wunder geschieht. werden aile Glocken Neapels geliiutet. und die Gliiubigen fiillen den Dom. Am 
Altar stehen neben dem Bischof oft der Biirgermeister und andere hohe Politiker. 1m September 1980 unterlieB 
der Heilige sein Wunder und viele Neapolitaner erwarteten eine disgrazia. ein Ungliick. 1m November zerstorte 
ein Erdbeben weite Teile Siiditaliens. 

250 Biichtold-Stiiubli. Hanns (Hg.): Handworterbuch des deutschen Aberglaubens. BerlinILeipzig 1927 ff.. Bd. 
IV. S. 863. 

251 Haxthausen. Freiherr August v.: Transkaukasia. Reiseerinnerungen und gesammelte Notizen (1856). Hildes· 
heimlZiirichINew York 1985. Bd. I. S. 48. 
252 Ebd .• S. 49. 
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den Thrigen nach der Himmelsrichtung hin, wo Jerusalem liige, auswandem, und sie immer 

geradeaus dorthin fiihren. "253 

Ftir Haxthausen scheint diese Sekte eine kuriose Erscheinung ohne weitere Bedeutung ge

wesen zu sein. Die Irrationalitiit ihrer religiosen Vorstellungen schien ihm wohl so offensicht

Iich, daB er es nicht ftir notig hielt, seine Ablehnung zu formulieren. Was dachten die Leute 

tiber die ApokaIypse? Weltuntergangsnaherwartungen wurden, wenn sich nicht gerade ein 

Komet der Erde niiherte, von der aufgekliirten btirgerlichen Oberschicht als Spinnerei abge

tan. Dennoch gab es im Weltbild vieler Leute auch auBerhalb sektiererischer Gruppen Platz 

ftir die gottliche Einmischung und die Deutung von Ereignissen als gottliche oder schicksal

hafte Zeichen. 1m achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert war vor allem in Wtirttemberg 

die Naherwartung des Weltendes unter den Pietisten weit verbreitet. Der Wtirttembergische 

Professor Johann Albrecht Bengel interpretierte die zeitgenossischen Ereignisse als Zeichen 

des nahenden Weltendes, das er ftir 1836 erwartete. Das Stichjahr verstrich ohne das erwarte

te Eingreifen Christi, was die wtirttembergischen Pietisten zwar enttiiuschte, doch nicht von 

ihren generellen chiliastischen Erwartungen abbrachte.254 

Offensichtlich muB man ftir die Neuzeit von einem Nebeneinander zweier im strengen 

Sinne unvereinbarer Weltanschauungen ausgehen, deren Unvereinbarkeit generell nicht re

flektiert wird. Es gibt keine gesellschaftlich verbindliche Antwort auf die Fragen, weIche 

Schopfungsgeschichte, die christliche oder die naturwissenschaftliche, richtig sei. Auch wenn 

sich das rationale, naturwissenschaftliche Denken vor all em in seiner praktischen Anwen

dung in Wissenschaft und Wirtschaft durchsetzte, zeigte sich vor allem in Krisenzeiten ein 

Bedtirfnis nach Ftihrung und Sicherheit, das sich in der Hinwendung zu Geschichtsprophetie 

aller Art iiuBerte. Vielleicht kann man das als ein dialektisches Verhiiltnis yom Drang nach 

Freiheit und Sicherheit verstehen: Wer sich stark fiihlt, will frei sein und sein Leben bestim

men. Dessen Welt ist nicht determiniert, sie folgt den Gesetzen der Natur, die der Mensch mit 

Hilfe seines Verstandes nutzen kann. Das wiederum macht die Welt beherrschbar. 

Wer sich jedoch bedroht und unsicher fiihlt, hat kein Vertrauen in die Beherrschbarkeit der 

Welt und seine eigene Gestaltungsmoglichkeit. Er begegnet der Bedrohung mit einem Ent

wurf, wie die weitere Geschichte ablaufen wird, urn damit diese Bedrohung zu bannen. Die

ses Motiv Iiegt dem Glauben an die prophetische Kraft eines Wahrsagers eben so zugrunde 

wie dem Vertrauen auf gottliches Eingreifen in die Geschichte oder dem Untergangsmythos 

der Kulturpessimisten. In allen Fiillen die ganze Geschichte einem Entwurf, der sich mit einer 

253 Ebd., S. 49 f. 

254 Vgl. Holscher, a.a.O., S. 76 ff. Das Buch enhiilt eine ausfiihrliche Darstellungen der protestantischen Zu
kunftvorstellungen und der Auseinandersetzung der protestantischen Theologie mit dem wissenschaftlichen 
Weltbild im deutschen Kaiserreich. 

78 



hoheren, durch rationales Denken nicht erschlieBbaren Gewalt durchsetzen wird. Diese Ge

walt kann Gott heiBen oder Weltgeist oder Schicksal. 

Der rationale und der apokalyptische Weltentwurf sind Extreme, zwischen denen sich die 

meisten Menschen eingerichtet haben: zwischen absoluter Freiheit und Vorsehung, zwischen 

eigener Gestaltungsmacht und gottlicher Fiihrung. NUT so kann man die Tendenz verstehen, 

Zeichen eines Gottes oder des Schicksals in einer ansonsten als rational erkHirbar geltenden 

Welt zu sehen. 

4.5.2 Elemente des Apokalyptischen im slikularisierten Denken 

Zum apokalyptischen Denken gehort die apokalyptische Figur: eine als krisenhaft empfun

dene Gegenwart, eine erwartete Katastrophe, die etwas Neues enthiillen wird und eine Heils

erwartung fiir die Zukunft innerhalb einer festgelegten Geschichte. Wo finden sich diese E

lemente im neuzeitlichen Denken? 

1. Die apokalyptische Figur 

In den Entwiirfen der Kulturpessimisten, die das Ende der Zivilisation herbeiwiinschen, urn 

etwas Neues zu schaffen, zeigt sich die apokalyptische Figur, die Transformation durch Zer

storung. Die Gegenwart wird als Endzeit wahrgenommen, etwas muB zu Ende gehen, erst 

dann kommt das Neue, das hliufig in der Restauration des Alten besteht. Der Fortschrittsmy

thos kennt diese Figur dagegen nicht: Der Fortschritt wird nicht aus der Katastrophe geboren, 

sondern er entwickelt sich allmlihlich. 

2. Determinierte Geschichte und Verantwortung des einzelnen 

Dort, wo die die Natur oder der Weltgeist die Rolle Gottes bei der GestaItung der Zukunft 

iibernommen haben, kann man von festgelegter Geschichte sprechen. Die Geschichte hat ein 

Ziel: was erst das transzendente und iiber die Welt hinausweisende Heil Gottes war, ist nun 

der irdische Fortschritt. Innerhalb eines soIchen Geschichtsverstlindnisses - und nur darin -

ist apokalyptisches Denken moglich. Wo der Fortschrittsmythos das dominierende Leitbild 

ist, gibt es keinen Platz fiir offen ausgesprochene Katastrophenlingste. Erst da, wo die iiber

triebenen Erwartungen an diesen Fortschritt enttliuscht werden, wo die Gegenwart als krisen

haft empfunden wird, taucht die Idee einer Endzeit auf, nicht als Alternative zum Fort

schrittsdenken, sondern als "andere Seite derselben holistischen Idee. "255 Diese holistische 

Idee kennt auch das apokalyptische Denken. In diesem Sinn ist der Fortschrittsmythos eine 

Heilslehre und der Endzeitmythos eine Apokalypse, mit dem Unterschied, daB nicht Gott der 

255 Herman, Arthur, a.a.O., S. 460. 
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Herr der Geschichte ist, sondem die Menschen selbst. Ebenso wie die religiosen Apokalypsen 

befinden sich auch die sakularisierten an einer Schnittstelle zwischen Deterrninismus und 

Verantwortung. Es gibt eine festgelegte Entwicklungsrichtung der Geschichte (der Heilsge

schichte Gottes oder der Fortschrittsgeschichte der Menschen), zu der der einzelne sich ver

halten muS. 

3. Katastrophe als Enthiillung 

Wo aber die Zukunft - jenseits von Fortschritts- und Endzeitmythos - fUr offen gehalten 

wird, kann man konsequenterweise keine Katastrophen als von der Geschichte vorgesehen 

erwarten. In einem solchen Weltbild, beispielsweise bei den klassischen Liberalen, kann eine 

Katastrophe nur als logische Foige von krisenhaften Entwicklungen der Gegenwart, nicht 

aber als schicksalhafte Notwendigkeit verstanden werden. 1m engen Sinn widerspricht das 

dem apokalyptischen Denken, doch kann die Katastrophe selbst hier einen enthiillenden und 

richtungsweisenden Charakter gewinnen: Denn die imaginierte oder tatsachlich eingetretene 

Katastrophe deckt eine falsche Entwicklung auf, die erst durch sie (fiir aile) sichtbar wird. 

Insofem erlangt die Katastrophe auch in einem offenen Geschichtsentwurf schicksalhafte 

Bedeutung: Ihre Ankiindigung kann als Wamung oder Drohung eingesetzt werden, urn be

vorstehendes Unheil abzuwenden (so etwa bei Malthus' Berechnungen einer bevorstehenden 

Hungersnot), ihr tatsachliches Eintreten macht diese Wamung umso dringlicher. In diesem 

Kontext muS die Katastrophe kein Zeichen Gottes sein, urn als Untergangsfanal verstanden 

zu werden: Auch als folgerichtiges Ergebnis einer logischen Entwicklung macht sie sichtbar, 

was vorher weniger klar war oder verdrangt wurde. In dieser Enthiillung liegt die apokalypti

sche Dimension der Katastrophe. 

4. Regressiver Dualismus 

Auch der regressive Dualismus des apokalyptischen Denken findet sich oft in den sakulari

sierten Gegenwartsdiagnosen und Zukunftsprognosen: Nietzsches Blick auf das Christentum 

oder Marx' Gesellschaftsinterpretation bemiihen sich weniger urn Differenzierung als urn 

Gegeniiberstellung. Das ist in letzter Konsequenz apokalyptisch: das eine rettungslos verlo

ren, das andere die Rettung. 

5. Zahlenmagie 

In der Modeme, in der die Welt zum groSen Teil ihre Zeichenhaftigkeit verloren hat, 

scheint die Zahl die Rolle des Zeichens iibemommen zu haben. Nicht nur in den Naturwis

senschaften, sondem auch in den Gesellschaftwissenschaften ist der Versuch, Entwicklungen 

zu berechnen, offensichtlich beliebt. Marx' Gesetz der fallenden Profitrate und Malthus' Be

rechnungen der Nahrungsmittel- und Bevolkerungsentwicklung sind zwei Versuche, mit Hil

fe von Zahlen die Zukunft vorherzubestimmen. 1m Vertrauen auf die neu entdeckte Kraft der 
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Naturgesetze glaubte man offenbar, auch komplizierte gesellschaftliche Entwicklungen in 

eine Formel pressen zu konnen. Dies ist der alte Versuch, das Weltalter und das Weltende zu 

berechnen, nur dieses Mal wissenschaftlich legitimiert, eine modeme Version der mittel alter

lichen Bemiihungen, den Weltuntergang nach sechstausend Jahren vorherzusagen. Die ge

naue und prazise Zahl, die umso absurder wird, je komplexer die Berechnungsgrundlage ist, 

scheint dabei eine Art magische Bedeutung zu gewinnen, eine hohere Garantie flir die Rich

tigkeit der Berechnungen auf der Suche nach dem Sinn der Geschichte. Gleichzeitig gibt es 

weiterhin vor allem bei den pietistischen Protestanten traditionelle Endzeitberechnungen. Der 

schlesische Pastor August Diichsel (1831-1900) nahm die alte Theorie vom Weltende nach 

sechstausend Jahren wieder auf256: Wenn er richtig gerechnet hat, findet das Weltende im 

J ahr 2000 statt. 

6. Dimensionen des Untergangs 

Wiihrend die jiidische und christliche Apokalyptik ihre Untergangsvorstellungen auf die 

ganze Welt iibertragen hat, findet das Untergangsdenken der Modeme hauptsiichlich in der 

Dimension des Abendlandes statt. Der Bezug der Gegenwartsdiagnostik ist die modeme 

durch die Wissenschaft gepriigte Industriegesellschaft, von der Heil oder Unheil erwartet 

wird. Auch wenn beispielsweise im Kommunistischen Manifest die Rede von den weltweiten 

Folgen dieser Wirtschaftsform ist, wird der Rest der Welt noch als andere Welt wahrgenom

men. Lombrosos Degenerationsspekulation und Spenglers "Untergang des Abendlandes" fin

den in dieser Dimension statt. Diese Art neuzeitlicher Apokalypsen sind keine religiosen Of

fenbarungen, ihnen fehlt der Anspruch auf Transzendenz. Bei ihnen handelt es sich urn se

kundiire Apokalypsen. 

7. Das doppelte lenseits 

Die Hoffnungen auf eine bessere Welt konnen auf zwei Orte gerichtet sein: auf den Him

mel und auf das angestrebte irdische Paradies. Es gibt sozusagen eine doppelte Eschatologie: 

Die klassische christliche, nach der der einzelne nach seinem Tod das Seelenheil im Himmel 

erreichen kann, und die neue Eschatologie des Fortschrittsmythos, nach der sich der irdische 

Zustand verbessert. Dabei niihren die alten religiOsen Bilder vom Goldenen Zeitalter und vom 

Neuen Jerusalem die neuen Visionen. 

256 Vgl. HOlscher, 3.3.0 .• S. 93 f. 
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5 Apokalyptische Erzahlungen im Zeitalter der Massenmedien I: Drei histori
sche Beispiele 

In den vorangehenden Kapiteln habe ich die apokalyptische Figur als ein narratives Modell 

beschrieben, das im Kontext historischer Krisen die Enthiillung einer Zukunftsvision enthiilt, 

und verfolgt, wie sich die apokalyptische Erziihlung im historischen Ablauf transformiert und 

von ihrer religiosen Herkunft gelost hat. 1m zwanzigsten lahrhundert entstehen die Massen

medien und veriindem Bedingungen, Strukturen und Inhalte der Kommunikation. Was heiSt 

das fiir das apokalyptische Denken, und in welcher Form verwenden es die Medien? Wie 

gehen die Medien mit dem apokalyptischen Erbe urn, und wie nutzen apokalyptische Denker 

die Medien? Wenn die Massenmedien apokalyptisches Denken aufgreifen, bedeutet das et

was qualitativ Neues: Urspriinglich waren die Apokalypsen Geheimwissen, und die Apoka

lyptiker unterschieden streng zwischen auserwiihlten Wissenden und der Masse der Unwis

senden. Das iindert sich mit der massenmedialen Verbreitung: Wenn aile die apokalyptischen 

Zeichen sehen konnen, konnen auch aile Propheten werden. 

Wie das Apokalyptische in den Massenmedien erscheinen kann, zeige ich an drei histori

schen Beispielen, bei denen das Apokalyptische in jeweils anderer Form auftritt. 1m ersten 

Beispiel beschreibe ich einen elitiiren Publizisten mit apokalyptischer Weltsicht, Karl Kraus. 

Er beschreibt Ereignisse, die andere als katastrophal oder alltiiglich bezeichnen wiirden, zur 

Bestiitigung oder Variation seiner Untergangserwartung. Es sind also nicht die Ereignisse, die 

bei ihm das apokalyptische Denken ausliisen. Kraus hat vielmehr eine apokalyptische Welt

sicht, und Ereignisse, die ihn darin bestiitigen, nutzt er als Anliisse, dariiber zu schreiben. Die 

beiden anderen Beispiele haben eine iihnliche Struktur: ein Ereignis, das als Katastrophe und 

Zeichen eines Untergangs bewertet wird und lange und heftig die offentliche Meinung be

schiiftigt. Es geht urn die beiden lahrhundertkatastrophen, den Untergang der Titanic und den 

Reaktorunfall von Tschemobyl. Die Titanic bietet sich dabei als ein begrenzter Untergang an, 

der jedem, der iiber ihren U ntergang berichtete, einen Bedeutungsfreiraum fiir eine eigene 

Interpretation bot. 1m Fall Tschemobyl ist das nicht mehr moglich. Das AusmaS der riiumlich 

und zeitlich nicht mehr begrenzten Katastrophe ist so groS, daB der Unfall nicht als Zeichen 

fiir andere Gefahren stehen kann, sondem fiir eine neuartige Bedrohung, die Reaktionen er

fordert. Deshalb beschreibe ich beide Fiille trotz ihrer iihnlichen Ausgangsfigur (dem Ereig

nis, das eine apokalyptische Interpretation hervorruft).257 

257 Ich iibergehe den Holocaust und die Vernichtungspolitik Hitlers. obwohl die Ereignisse der Jahre 1933-45 in 
verschiedene apokalyptisehe Erzahlungen gefaBt wurden. sowohl aus der Sieht der nationalsozialistisehen Visio
nare als aueh der Verfolgten und der Kriegsopfer. Ich halte den historisehen Ausnahmezustand dieser Zeit fiir 
nur bedingt vergleiehbar mit Sehiffsuntergangen und teehnisehen Katastrophen. Als Hinweis auf eine mogliehe 
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Ftir diese historischen Beispiele sttitze ieh mich, soweit vorhanden, auf Sekundarliteratur 

(Steven Biel tiber die Titanic, Edward Timms tiber Karl Kraus), die ich durch eigene Recher

chen im Primarmaterial erganze (Texte aus der Fackel, die Zeitungen und Zeitschriften tiber 

Tschemobyl). So konnen die Beispiele nur Hinweise. auf mogliche Erscheinungsformen des 

Apokalyptischen im massenmedialen Kontext liefem. Sie sind keine Inhaltsanalysen der Be

richterstattung tiber Jahrhundertkatastrophen. 

Ich vermute, daB sieh tiber die einzelnen historischen Situationen hinaus dennoch etwas fiir 

den Umgang der Medien mit der Apokalypse ablesen laBt. Es geht hier also nieht nur urn die 

Einzelflille, ihre symbolische Bedeutung und semantische Pragekraft, sondem auch urn die 

generellen Muster der massenmedialen Apokalypsen, also urn die Frage, wie die Medien die 

apokalyptische Figur nutzen. Die historischen Beispiele sollen Anhaltspunkte liefem ftir die 

Interpretation der heutigen Erscheinungsformen des Apokalyptischen in den Medien. In den 

apokalyptischen Texten - so meine Vermutung - strukturiert die tiberzeitliche apokalyptische 

Figur die jeweiJigen Erfahrungen unter Rtickgriff auf andere apokalyptische Texte. Gleiehzei

tig finden diese Ereignisse unter jeweils veranderten historischen Bedingungen statt, von de

nen jede einen eigenen Umgang mit dem apokalyptischen Denken nahelegt. AnschlieBend 

versuche ieh, die apokalyptische Erzahlung aus medientheoretischer Sieht zu betrachten und 

den Begriff der Apokalypse ftir die folgenden Inhaltsanalysen zu systematisieren und zu ope

rationalisieren. 

5.1 Die Zeitung: Karl Kraus als einsamer Apokalyptiker 

5.1.1 Die historische Situation: Die Stimmung vor dem Ersten Weltkrieg, Wien und die 
Fackel 

"Die Menschheit verblodet zusehends", behauptet Karl Kraus, und er, der Chefsatiriker der 

k.u.k. Monarchie, sieht ihr dabei zu, wissend und wamend.258 Sein Biograph Edward Timms 

hat ihn den Satiriker der Apokalypse genannt.259 Karl Kraus, 1874 in Ostbohmen geboren, 

griindete 1899 die Zeitschrift Die Fackel als Forum ftir seine Gesellschaftskritik. Seine Ver

Offentlichungen und Lesungen regten Debatten in elitaren Ktinstlerkreisen an, gleiehzeitig 

apokalyptische Interpretation sei genannt: Daim, Wilfried: Totaler Untergang, Miinchen 1959 und ders.: Germa
nische Apokalypse, in: Forum (Wien) v. 1.3.1984,31. Jahrgang, S. 25-31. Vgl. auch Thompson, Damian, a.a.O., 
S. 172 ff. 

258 Kraus, Karl, in: Die Fackel 241 v. 15.1.1908, S. 14. 

259 Timms, Edward: Karl Kraus. Satiriker der Apokalypse, Wien 1995. 
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kreierte er sich eine Art Kultstatus auch bei einem groBen Publikum. Folgt man Elias Canettis 

Beobachtungen von begeistertenJeinen Damen. die bei Kraus' Vorlesungen immer hingeris

sen in der ersten Reihe saBen. konnte man Karl Kraus als eine Art friihen Popstar bezeichnen 

(was man damals wohl Genie nannte). Als Canetti 1924. neunzehn Jahre alt. zum Studium 

nach Wien kam. beschrieb man ihm Kraus als einen hohen Richter: "Der Name aber. den ich 

bei den Asriels am hiiufigsten horte. war der von Karl Kraus. Das sei der strengste und groBte 

Mann. der heute in Wien lebe. Vor seinen Augen finde niemand Gnade. In seinen Vorlesun

gen greife er alles an. was schlecht und verdorben sei. ( ... ) Jedes Wort. jede Silbe in der 

racket' sei von ihm selbst. Darin gehe es zu wie vor Gericht. Er seIber klage an und er seIber 

richte. "260 

Die Fackel nahm eine Ausnahmestellung im Mediensystem von Wien ein. Kraus hatte ge

ntigend Geld geerbt. urn nicht fUr seinen Lebensunterhalt arbeiten zu mtissen. und verfolgte 

mit seiner Zeitschrift keine kommerziellen Interessen. Von dieser Unabhiingigkeit aus kriti

sierte er die anderen Zeitungen als Ware. tiber ideologische Grenzen hinweg sowohl die libe

ralen als auch die sozialdemokratischen. und vor allem den Anschein der Unabhiingigkeit. 

den sie sich gaben. und ihre nach Kraus heuchlerische Vorstellung. Organe der Pressefreiheit 

zu sein.261 

Kraus verfolgte eine Mission. Sein Ausgangspunkt war eine feste Weltsicht. die Vision des 

Zusammenbruchs der westlichen Zivilisation. und sein Mittel. davor zu wamen. war die radi

kale Satire.262 Der Ausgangspunkt seiner Beobachtungen und Uberlegungen war das konig

lich und kaiserliche Wien. die alte Monarchie im Zustand des verzogerten gesellschaftlichen 

Wandels. Von hier aus generalisierte er. Den morbiden Zustand des Wien der Jahrhundert

wende. aus heutiger Sicht durch Sissy-Filme und Arthur-Schnitzler-Dramen zur guten alten 

Zeit bzw. zum Schauplatz der Doppelmoral stilisiert. nahm Kraus eher wahr als die meisten 

seiner Zeitgenossen. Ein politi scher Wandel ktindigte sich an: In RuBland bereiteten Revolu

tioniire die Revolution vor. und auch im tibrigen Europa arbeiteten Sozialisten und Kommu

nisten am Sturz der Monarchien. Der alte Mann am Bosporus galt als krank. auch Kaiser 

Franz-Joseph war alt und schwach. Doch die alten Monarchien widerstanden dem Reform

druck. Gleichzeitig veriinderte der wirtschaftlich-technische Wandel Arbeit und Alltag. Die 

Menschen reagierten teils euphorisch. teils veriingstigt.263 Sie sahen die Widerspriiche - eine 

260 Canetti, Elias: Die Fackel im Ohr, Lebensgeschichte 1921-1931, Frankfurt am Main 1982, S. 66. 

261 So yor aHem die Neue Freie Presse. Vgl. Timms, Edward, a.a.O., S. 55 ff. und Arntzen, Helmut: Karl Kraus 
und die Presse, Miinchen 1975, S. 29 ff. 
262 V gl. ebd, S. II. 

263 Vgl. Weber, Wolfhard: Verkiirzung yon Zeit und Raum. Techniken ohne Balance zwischen 1840 und 1880, 
in: Konig, Wolfgang (Hg.): Propyliien Technikgeschichte, Bd. 4, Berlin 1997, S. 11-16. Vgl. auch Salewski. 
Michael/ Stolken-Fitschen, Ilona: Moderne Zeiten. Technik und Zeitgeist im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 
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alte Staatsform und neue Technik, alte Moral und neue Lebensform - und nahmen sie hin.264 

Heuchelei institutionalisierte sich. 

Diese Zeit hat loachim Radkau, mit Blick auf das deutsche Kaiserreich, als Zeitalter der 

Nervositiit bezeichnet. Etwa seit 1880 wurden Nervositiit, Nervenschwiiche oder Neurasthe

nie zu Zeichen der Zeit, und die in diesen lahren ausbrechende Nervositiitsepidemie ist filr 

Radkau "der sichtbarste Beginn modemer StreBerfahrungen."265 Dabei scheint die Krankheit 

durch einen gesellschaftlichen Diskurs tiber die Nerven regelrecht erfunden worden zu sein. 

Doch neben der grublerischen und iingstlichen Selbstbeobachtung der nach Symptomen su

chenden Neurastheniker gab es StreBerfahrungen, die die Krankheit objektivierten: Zum ei

nen war das der unaufgeloste Widerspruch zwischen sexuellen Normen, die das romantische 

Liebesideal mit christlichen Vorstellungen zu verbinden suchten und Onanie verteufelten und 

pathologisierten, auf der einen Seite und auf der anderen die Vorstellung, daB Geschlechts

verkehr die Grundlage der geistigen Gesundheit sei.266 Zum anderen scheinen auch die Erfah

rungen von Beschleunigung, technischem Wandel und gesellschaftlicher Unsicherheit vor 

allem in der GroBstadt, kurz: die Modeme selbst, die nervose Krankheit ausgelost zu haben. 

Urn 1900 war das die allgemein akzeptierte Hauptursache der Neurasthenie.267 Nervositiit tritt 

hier als die gegenteilige Haltung zu gesellschaftlich verlangter Selbstbeherrschung und Kon

trolle auf. Gleich, ob die Menschen urn die lahrhundertwende ihre modeme Zeit verfluchten 

oder verherrlichten, sie muBten Stellung beziehen. Schneller Wandel erfordert eine neue Ori

entierung. Verschiedene Geschichtsphilosophienstanden nebeneinander: die marxistische, 

die sozialdarwinistische und christliche Heilslehren. 

Die geschichtliche Erinnerung sieht beim Blick von heute auf die zuruckliegende lahrhun

dertwende eine Epoche des endzeitbewuBten Fin de siecle mit Menschen, die den bevorste

henden Gesellschaftsverfall ahnen und nach Emeuerung suchen, in letzter Ruhe kurz vor dem 

Stahlgewitter des hereinbrechenden Ersten Weltkrieges. Aber wie verbreitet war das Endzeit

gefilhl in den lahren nach der lahrhundertwende tatsiichlich? 

1994, darin v. a. die Beitrage von Hermann Glaser: Das deutsche Biirgertum. Zwischen Technikphobie und 
Technikeuphorie, S. 25-42 und Joachim Radkau: Technik im Temporausch der Jahrhundertwende, S. 61-76. 
264 Diese Diskrepanz zwischen technischem Entwicklungsstand und Einstellung hat Heinrich Walle fUr das 
deutsche Kaiserreich untersucht: Walle, Heinrich: Technikrezeption der militiirischen Fiihrung in Deutschland 
im 19. und 20. Jahrhundert, in: Salewski, Michael / Stolken-Fitschen, Ilona: Moderne Zeiten, a.a.O., S. 93-118. 

265 Radkau, Joachim: Das Zeitalter der Nervositat. Deutschland zwischen Bismarck und Hitler, MiinchenIWien 
1988, S. 9 u. II. 
266 Vgl. ebd., S. 144 ff. 
267 Vgl. ebd., S. 174 ff. 
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Am 11.1.11 (!) veroffentlichte die Berliner Zeitschrift Der Demokrat ein Gedieht mit dem 

Titel Weltende, das Kurt Pinthus spater an den Anfang der Menschheitsdiimmerung, seiner 

Sammlung expressionistischer Gedichte, stellte. 

Weltende 

Oem Biirger fliegt yom spitzen Kopf der Hut, 

In allen Liiften hallt es wie Geschrei, 

Dachdecker stiirzen ab und gehn entzwei, 

Und an den Kiisten - liest man - steigt die Flut. 

Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen 

an Land, urn dieke Damme zu zerdriicken. 

Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. 

Die Eisenbahnen fallen von den Briicken. 

Jakob van Hoddis' Weltende galt als Kemstiick der expressionistischen Lyrik268, aber war 

es apokalyptisch? Der Titel stimmt, doch der ironisch-groteske Ton deutet eher auf eine Pa

rodie eines besorgten zeitungslesenden Biirgers am Friihstiickstisch. Das Gedicht ist vermut

Iich 1910 entstanden, als die Ankiindigung des Halleyschen Kometen Panik ausloste. Helmut 

G. Hermann halt "diese putzige Sintflut" nieht, wie andere interpretiert haben, fiir die Ahnung 

des bevorstehenden Gesellschaftsverfalls, sondern schlicht fiir einen "Abgesang auf die 

Weltuntergangsstimmung von 1910, Parodie einer Welt, die ein Komet ins Bockshorn 

jagt."269 

Die Untergangsbilder des Expressionismus haben sich in das kulturelle Gedachtnis einge

pragt. Angela Jurkat hat das Daseinsgefiihl der Expressionisten untersucht und vor allem bei 

dem Maler Ludwig Meidner und den Dichtern Georg Heym, Georg Trakl und August 

Stramm apokalyptische Untergangsvisionen gefunden. Das apokalyptische Denken der Ex

pressionisten gipfelte schlieBlich in der Interpretation des beginnenden Weltkrieges als "apo-

268 Hermann, Helmut G.: Jakob van Hoddis. Weltende, in: Denkler, Horst (Hg.): Gedichte der "Menschheits
dammerung", Miinchen 1971, S. 57. Hermann berichtet, daB Naturwissenschaflter eine Gefahr fUr die Erde 
durch den Kometen berechnet hatten, und schreibt 1971: "DaB dergleichen Prophezeiungen ernst genom men 
werden konnten, Panikstimmung erzeugten, ist uns heute kaum noch begreiflich." (S. 66) Dber die Kometen
und Meteoritenwarnungen des unbestritten als seri6s geltenden amerikanischen Physikers Freeman Dyson und 
sein Echo in Medien den 90er Jahren diirfte er sich gewundert haben. 
269 Ebd., S. 68. 
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kalyptische Katastrophe."270 Als apokalyptisch bezeichnet sie, ausgehend vom Begriff der 

Weltangst der Existenzphilosophen, die ambivalente Sehnsucht nach Erlosung verbunden mit 

der Vorstellung, daB die "Destruktion notwendig zur Erftillung der Hoffnung auf Erlosung 

ist. "271 

LaBt das Auftreten einer apokalyptischen Kunstrichtung auf eine gesellschaftliche Endzeit

stimmung schlieBen? Georges Minois, der Verfasser der "Geschichte der Zukunft", macht 

etwa ftir das Jahr 1910 einen Stimmungswechsel aus. Bis dahin hatten einzelne Denker und 

Schriftsteller von Dekadenz gesprochen (Gobineau, Baudelaire, Tocqueville, Jerome K. Je

rome, Daniel Halevy), die ab 1910, "das optimistische GelOse" tibertonen. "Die bisher rosige 

Zukunft farbt sich schwarz", restimiert Minois.272 Thomas Nipperdey hat auf die enge Ver

bindung des Btirgertums und der Kunst urn die Jahrhundertwende hingewiesen. Er schreibt, 

daB die modemen Aufbriiche von den Ktinsten ausgehen, "nicht von den Biirgem, die machen 

nur dabei mit und tragen sie dann ein StUck weit", daB sich andererseits aber auch eine Plura

Iisierung von Kunstinteressen zuerst im Btirgertum und dann dariiber hinaus in anderen Tei

len der Gesellschaft durchsetzte.273 Einerseits: "Die elegische, skeptische, pessimistische Ein

farbung der Welt- und Lebenserfahrung dieser Literatur ist eben ein Anderes gegeniiber der 

durchschnittlichen, moderat optimistischen und jedenfalls nicht pessimistischen Erfahrung 

und Erfahrungsverarbeitung des pragmatischen Biirgers. "274 Andererseits: "Das erstaunliche 

Phanomen, daB die Vorliebe der modemen Literatur der Jahrhundertwende fUr das Morbide 

und Dekadente und dergleichen, Unbiirgerliches ganz und gar, so groBe Resonanz bei den 

sensiblen Biirgem fand, gehort hierher: das traf einen Nerv der Zeit, daran konnte man - in 

der Ubersteigerung des Anderen - die Gebrochenheit und Nervositat des Eigenen wiederum 

erfahren. "275 

Fiir aile, Kiinstler, Biirger und den Rest der Gesellschaft, diirfte gelten: Das Leben in der 

Modeme ist im Laufe weniger Generationen immer komplexer, subjektiver und freier gewor

den, aber die Freiheit ist auch Freiheit zur Unsicherheit.276 Die Sinnsuche ist offen, und Op-

270 Jurkat, Angela: Apokalypse: Endzeitstimmung in Kunst und Literatur des Expressionismus, Diss., Alfter 
1993, S. 181 f. u. 187 f. 
271 Ebd., S. 180 f. 

272 Minois, Georges: Die Geschichte der Zukunft, a.a.O., S. 673. 
273 Nipperdey, Thomas: Wie das Biirgertum die Moderne fand, Miinchen 1988, S. 71 u. 73 f. 
274 Ebd., S. 77. 
275 Ebd., S. 81 f. 

276 V gl. ebd., S. 80. 
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timismus (der Fortschrittsmythos) und Pessimismus (der Endzeitmythos) sind mogliche sinn

gebende Haltungen.277 In diesem gesellschaftlichen Klima schrieb Karl Kraus. 

5.1.2 Die apokalyptische Vision: Weltuntergang durch Technik und Zeitung 

In der Fackel yom 15. Januar 1908 faBt Karl Kraus auf einer knappen Seite sein apokalyp

tisches Glaubensbekenntnis zusammen. Der Text, der mit der Feststellung der zusehends ver

blOdenden Menschheit begin nt, prophezeit den Untergang der Menschheit durch Technik, 

Medien und Verdummung. Kraus schreibt: "Es stellt sich in erschreckender Weise heraus, 

daB die Gehirne der Hypertrophie maschineller Entwicklung nicht gewachsen sind."278 Damit 

nimmt er den Andersschen Gedanken der prometheischen Scham vorweg. Ferner sagt er "die 

Absorbierung aller Kunstmoglichkeiten durch den publizistischen Tatsachengeist" voraus. 

Kraus argumentiert nicht, er behauptet. Er stellt fest: Wir leben in einer Krisensituation (weil 

wir dem technischen Fortschritt nicht gewachsen sind), die sich noch verschlimmern (weil 

beschleunigen) wird und historisch einzigartig ist (eine Entwicklung, "fUr die in historisch 

feststellbaren Epochen kein Beispiel ist"). Er endet mit der Prophezeiung der Katastrophe: 

"Und eines Tages wird sich die Menschheit fUr die groBen Werke, die sie zu ihrer Erleichte

rung geschaffen hat, aufgeopfert haben." Das alles sind EIemente des Apokalyptischen, aller

dings ohne das dritte Element. 

Untergangstexte wie dieser finden sich an vielen Stellen in der Fackel. Kraus beobachtet 

immer neue Details, die seine Sicht der Welt bestlitigen. Sie aile variieren eine gleichbleiben

de Untergangsvision. Timms hat "eine Reihe von zusammenhlingenden Paradigmen" festge

stellt, "die aile dem GefUhl Ausdruck verleihen, in einer Endzeit zu leben."279 Dazu gehoren 

die Motive der Maskerade und des Karnevals sowie des Gerichts und des Urteils. Als Drittes 

nennt Timms die "Vorstellung eines durchgangigen kosmischen Plans, von der biblischen 

Schopfungsgeschichte bis zur unmittelbar bevorstehenden Apokalypse."280 

Nach Timms sind Kraus' Geschichten aus dem Wiener Lokalleben sowohl spezifisch his

torisch als auch archetypisch.281 Kraus will generalisieren. Bei ihm wird die Welt zeichen-

277 Diese gesellschaftlichen Grundstimmungen. vor allem die Erfahrung der Orientierungslosigkeit und das 
verschwommene EndzeitbewuBtsein. und ihre Wechselwirkung mit der literarischen Avantgarde finden sich 
sowohl im Deutschen Kaiserreich als auch Wien. V gl. Middell. Eike: Literatur zweier Kaiserreiche. Deutsche 
und osterreichische Literatur der Jahrhundertwende. Berlin 1993 u. Janz. Rolf-Peter I LAERMann. Klaus: Ar
thur Schnitzler: Zur Diagnose des Wiener Btirgertums im Fin de siecle. Stuttgart 1977. 
278 Dieses und die folgenden Zitate stammen aus der Fackel Nr. 241 v. 15.l.l908. S. 14 f. 
279 Timms. Edward. a.a.O .• S. 95. 
280 Ebd. 

281 Ebd .• S.89. 
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haft: Luftschiffe am Himmel verweisen auf den Untergang, und die Erde bebt zu den Auffiih

rungen der Lustigen Witwe.282 Das ist auch insofem apokalyptisch, als er die ganze Welt in 

seinen Entwurf einpaBt. 

In "Apokalypse. Offener Brief an das Publikum" kombiniert Karl Kraus Bibelzitate mit 

seinen Beobachtungen. Er iibernimmt dabei die Rolle des wissenden Propheten, des Uber

bringers des esoterischen Wissens, wie er es als Jude aus der jiidischen Apokalyptik kennen 

muBte: "Was verrnag nun ein Satirenschreiber vor einem Getriebe, dem ohnedies in jeder 

Stunde ein Hohngeliichter der Holle antwortet? Er verrnag es zu horen, dieweil die anderen 

taub sind. Aber wenn er nicht gehort wird? Und wenn ihm selbst bange wird?"283 

An gleicher Stelle verneint er die Moglichkeit des dritten Elements: "Er versinkt im Heute 

und hat von einem Morgen nichts zu erwarten, weil es kein Morgen mehr gibt, und am we

nigsten eines fiir die Werke des Geistes. Wer heute noch eine Welt hat, mit dem muB sie un

tergehen."284 Der Rest des Aufsatzes ist eine Erkliirung, warum er die Fackel nicht liinger 

schreiben will. Sie gipfelt in dem Satz: "Die Realitiit nicht suchen und nicht fliehen, sondern 

erschaffen und im ZerstOren erst recht erschaffen: wie sollte man damit Gehirne begliicken, 

durch deren Windungen zweirnal im Tag der Mist der Welt gekehrt wird?"285 Der Mist der 

Welt ist der Inhalt der Zeitungen. Das andere, die im ZerstOren zu erschaffende Realitiit, ist 

sein Programm: ein apokalyptisches Programm flir eine untergehende Welt. Hier fungiert die 

komplette apokalyptische Figur ("im Zerstoren zu erschaffen") als Methode der Berichterstat

tung oder besser: der Textkonstruktion, wiihrend der inhaltlichen Ebene das dritte Element 

versagt bleibt. 

Der Ton dieser friihen Texte ist spottisch, an manchen Stellen scheint Kraus bei a1lem 

Ernst seines Anliegens belustigt zu sein. Erst im Sommer 1911, so stellt Timms fest, weicht 

der "Grundton ironischer Persiflage ( ... ) zusehends Invektiven."286 1908, im Jahr des Erdbe

bens von Messina, das weit mehr als die Hiilfte der 120 000 Einwohner tOtete, beschreibt 

Kraus in seinem Text iiber das Erdbeben die Idiotie des Wiener Kamevals und die F1ut von 

Leserbriefen, mit denen die Wiener ein verrneintIiches Erdbeben zu verarbeiten versuchen. 

Am Ende des Textes setzt Kraus den erlebten Schwachsinn in einer Weltuntergangsvision 

fort: "Das kann schOn werden! ( ... ) Ein Komet taucht auf, zieht zuerst vor der 'Neuen Freien 

Presse' den Schweif ein, verrichtet aber dann sein Werk. ( ... ) Wiener Piilcher, Wiener Wiirs-

282 Die Fackel Nr. 261-262 v. 13.10.1908, S. 2 u. 6. 
283 Ebd., S. 7. 

284 Ebd. 

285 Ebd., S. 14. 

286 Timms, Edward, a.a.O., S. 288. 
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teln, Wiener Madeln, alles liegt durcheinander. ( ... ) Alles tot. Nur der letzte Mensch, ein Lo

kalredakteur, ruft mit gellender Stimme in das Chaos ( .... )."287 

Der von den Medien verwaltete Weltuntergang: Zwei Jahre spater wird Jakob van Hoddis 

dichten: "Und an den Kiisten - liest man - steigt die Flut." Neunzig Jahre spater geht das im

mer noch so: "Es soli mal wieder irgendein Komet auf die Erde plumpsen, und da fallt dem 

ertlichen Radiosender wie immer nichts Besserers ein, als da nun ein paar Tage draufrum

zuspaBen, und da Geld ja immer gut ist und die Ideen ruhig schlecht sein kennen, sagte ich 

zum Redakteur: - Lassen wir uns doch fUr den prognostizierten Aufschlagstermin die Karten 

legen. ( ... ) Der Idiot sagt natiirlich: - Klar, bestens!"288 

"Einer Welt, die ihren Untergang ertriige, wenn ihr nur seine kinematographische Vorfiih

rung nicht versagt bleibt, kann man mit dem Unbegreiflichen nicht bange machen," schreibt 

Kraus 1908.289 Der Satz iiberrascht, denn Karl Kraus kann die Weltuntergangsfilme der neun

ziger Jahre dieses Jahrhunderts nicht gesehen haben. Mit ihm nimmt er vieles vorweg, was 

die Medienkritik beinahe ein Jahrhundert spater beschaftigen wird: den Verlust der Realitat 

hinter ihrer Inszenierung und die Uihmung des Tatsachensinns angesichts der Lust am 

Grauen und am Gruseln vor der fiktiven Katastrophe. Wenn der Schrecken oft genug als Ku

riositat in den Zeitungen auftaucht, verliert er schlieBlich seinen Schrecken. In den Moment

aufnahmen schreibt Kraus: "Dies UnmaB eines die Kausalitat aufhebenden Dilettantismus 

und einer die Lebensstarre richtig verzeichnenden Banalitat hat tiefste Bedeutung. Aile Men

schen sind jetzt so. "290 Die Banalitat der Wiener Pre sse urn die lahrhundertwende nimmt die 

Banalitat der Talkshows eine Jahrhundertwende spater vorweg. 

Die Macht der Presse leitet Kraus aus ihrer Suggestionsflihigkeit ab: "Die Zeitung ruiniert 

aile Einbildungskaft: unmittelbar, da sie, die Tatsache mit der Phantasie servierend, dem 

Empfanger die eigene Leistung wegnimmt," heiBt es im Untergang der Welt durch schwarze 

Magie. 291 Die Vermischung von Realitat und Fiktion ist in den Bildmedien von heute noch 

viel starker. Kraus konstatiert implizit eine wahmehmbare Wirklichkeit hinter der medial en 

Wirklichkeitsphantasie, Baudrillard und Virili0292 haben die Vemichtung der Realitat durch 

die Medien festgestellt. Kraus dachte, die Welt miisse untergehen, weil die Medien sie verfal-

287 Die Fackel Nr. 245 v. 28.2.1908, S. 24. 

288 Stuckrad-Barre, Benjamin von: Soloalbum, Kiiln 1998, S. 175. 
289 Die Fackel NT. 261 v. 13.10.1908, S. 3. 

290 Die Fackel NT. 357-59 v. 5.10.1912, S. 32. 
291 Die Fackel Nr. 363/364/365 v. 12.12.1912, S. 4. 

292 Baudrillard, Jean: Agonie des Realen, Berlin 1978; ders.: Das perfekte Verbrechen, Miinchen 1996; ders.: 
Die Simulation, in: Welsch, Wolfgang: Wege aus der Moderne. Schltisseltexte der Postmoderne·Diskussion, 
Weinheim 1988, S.153-162; Virilio, Paul: Krieg und Kino. Logistik der Wabrnehmung, Frankfurt am Main 
1989. 
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schen. Das, was er unter Welt verstehen wollte, eine yom einzelnen wahrgenommene Wirk

Iichkeit, die jeder Empfanger durch eigene Leistung denkend verarbeitet, beurteilt und durch

dringt, gibt es tatsachlich nicht. An ihre Stelle ist eine Welt getreten, in der sich fiktive und 

nicht-fiktive Elemente vermischen und wechselseitig beeinflussen. Dazu spater mehr. 

Karl Kraus sieht eine hoffnungslos verdorbene Welt und kritisiert alles: die Verherrlichung 

des technischen Fortschritts, die daraus resultierende Beschleunigung, Doppelmoral, institu

tionalisierte Heuchelei, die unfreie Presse, ParteienverblOdung und Gehimbenebelung, Mas

kerade, Ornamente, Fassaden und Schnurrbiirte. Natiirlich warf man ihm vor, nur negieren zu 

konnen.293 

Doch was bedeuten die apokalyptischen Tone? Es scheint mir unwahrscheinlich, daB Karl 

Kraus wirklich glaubte, daB die Erde vor Abscheu bebt, wenn in Wien die Lustige Witwe auf

gefiihrt wird. Die Frage, wie weit Kraus hinter seiner apokalyptischen Polemik ein apokalyp

tischer Denker ist, kann im Rahmen dieses kurzen historischen Streifzuges nicht endgiiltig 

gekliirt werden. Das fehlende dritte Element konnte noch Ubertreibung sein, 1908 gab es 

noch keine Bombe, die die physikalischen Grundlagen der Menschheit hatte vernichten konn

teo Der Gedanke, daB es keine Rettung, keine Besserung geben wiirde, ist nicht zwingend. 

War er also die Rhetorik des Norglers? Oder die Strategie des Warners? Kraus sah eine Mas

se von Zeitungslesern, die das glaubten, was er als falsch durchschaute. Die Masse Wahrzu

nehmen war damals neu. Wiihrend seiner Kindheit und Jugend hatte Kraus die Entstehung 

der Massenkommunikation erlebt: 1872, zwei Jahr vor seiner Geburt, wurde die Rotations

maschine erfunden, 1884 die Setzmaschine. Das waren die technischen Voraussetzungen fiir 

die Entstehung der Massenpresse. Die General-Anzeiger entstanden: politisch indifferente 

Zeitungen, die wenig kosteten und eine hohe Auflage hatten. Sie fiillten den Informationsbe

darf der Arbeiter vor allem in den groBen Stadten.294 "Innerhalb weniger Jahrzehnte entfaltete 

sich die bescheidene Nachrichtenpresse zur massenhaft verbreiteten Meinungs- und Ge

schiiftspresse. "295 Das ist, hat man die fiir eine Demokratie wiinschenswerte informierte und 

politisch interessierte Offentlichkeit vor Augen, ein Fortschritt. Karl Kraus aber sah die neuen 

Abhangigkeiten der sich selbst als frei bezeichnenden Presse: Der Zensur entkommen, fiel sie 

in die Hande von Verlegern mit wirtschaftlichen und politischen Interessen. Die Berichter

stattung iiber den Ersten Weltkrieg, die den Lesern lange Zeit ein vollig verkliirtes Bild yom 

Krieg vermittelte, gab ihm recht. Die Medien sprachen von einem groBen Krieg, in dem Hel-

293 Timms, Edward, a.a.O., S. 70. 

294 Koszyk, Kurt: Das Zeitalter der Massenpresse, in: Dovifat, Emil (Hg.): Handbuch der Publizisitik, Bd. 3, 
Berlin 1969, S. 82. 
295 Koszyk: Kurt: Deutsche Presse im 19. Jahrhundert, Geschichte der Deutschen Presse, Teil2, Berlin 1969, S. 
306. 
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dentum moglich sei. Das Giftgas in den Schutzengraben und die Leichenfelder von Verdun, 

die Moglichkeit eines verlustreichen und modernen Krieges in neuer Dimension fanden zu

nachst keine Erwahnung.296 Die letzten Tage der Menschheit, die Tragodie, in der Karl Kraus 

den Ersten Weltkrieg und seine mediale Entstehung und Verarbeitung dokumentieren wollte 

("Die unwahrscheinlichsten Taten, die hier gemeldet werden, sind wirklich geschehen."), 

endet konsequenterweise auch ohne Vision und Hoffnung.297 Hier ist kein Platz mehr fur die 

spOttische Polemik der Vorkriegsjahre. Der Ton hat sich geandert. 

Untergang 

STIMME VON UNTEN 

Wir sind verbrannt! 

Wer brach da ein? 

Lieb Vaterland-

Ruhe 

STIMME VON OBEN 

Der Sturm gelang. Die Nacht war wild. 

Zerstort ist Gottes Ebenbild. 

Groj3es Schweigen. 

DIE STIMME GOTTES 

Ich habe es nicht gewollt. 

Die letzten Tage sind die letzten. Am Ende bleiben das groBe Schweigen und ein Drama, 

das "nach irdischem ZeitmaB etwa zehn Abend umfassen wiirde", aber "einem Marstheater 

zugedacht" ist, wie Kraus in der Einleitung schreibt.298 Doch seine Interpretation des Welt

kriegs als Apokalypse ohne drittes Element teilten nur wenige: "Wie tief begreiflich die Er-

296 Vgl. Rother, Rainer: Die bittere Wahrheit hinter dem propagierten Schein, in: ders. (Hg.): Die letzten Tage 
der Menschnheit. Bilder des Ersten Weltkriegs (Ausstellungskatalog), Berlin 1996, S. 9 ff. 
297 Kraus, Karl: Die letzten Tage der Menschheit. TragOdie in fiinf Akten mit Vorspiel und Epilog (1915-21), 
Frankfurt am Main 1986, S. 770. 
298 Ebd., S. 9. 
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niichterung einer Epoche, die, niemals eines Erlebnisses und keiner Vorstellung der Erlebten 

fahig, selbst von ihrem Zusammenbruch nicht zu erschiittem ist, von der Siihne so wenig 

spiirt wie von der Tat, aber doch Selbstbewahrung genug hat, sich vor dem Phonographen 

ihrer heroischen Melodien die Ohren zuzuhalten und genug Selbstaufopferung, urn sie gege

benenfalls wieder anzustimmen."299 Die Tragik der von ihm erahnten und dann geschehenen 

Apokalypse prallt an seinem Publikum abo 

Welche Form und welchen Veri auf nimmt das apokalyptische Denken im Fall Karl Kraus? 

Er war ein einzelner Denker mit einer eigenen Vision und darin vielleicht den jiidischen oder 

friihchristlichen Apokalyptikem vergleichbar. Zur Verbreitung seines Denkens nutzte er seine 

eigene Zeitschrift: ein okonomischer Sonderfall in einer Zeit, in der Medien auch okonomi

sche Interessen verfolgten und iiblicherweise nicht den Autoren selbst gehorten. Seine Mittei

lungsformen waren zuniichst die Satire und dann das Drama. Das war elitiir, wenn auch nicht 

esoterisch. Damit verzichtete er auf ein groBes Publikum, seine Werke las oder horte nur, wer 

klug und gebildet genug war, ihm folgen zu konnen, und offen genug, sich durch seine weiten 

Attacken auf biirgerliche Praktiken nicht verletzt zu fiihlen. Trotzdem erreichte er durch seine 

spektakuliiren Kiimpfe mit der Neuen Freien Presse und die Schiirfe seine Angriffe, daB viele 

iiber ihn sprachen. 

Seine apokalyptische Botschaft erschien in immer neuen Variationen vor einem eher nicht 

apokalyptisch denkenden Publikum. Das Modell, in dem sich das Apokalyptische hier zeigt, 

ware das eines einzelnen apokalyptischen Denkers mit einer eigenen apokalyptischen Erziih

lung. 

5.2 Das Schiff: Der Untergang der Titanic als variables apokalyptisches Zei
chen 

5.2.1 Die historische Situation: Bedeutung und Sicherheit der Schiffe urn die Jahrhundert
wende 

1912 waren Schiffe wichtig. 1m deutschen Kaiserreich hatte Admiral von Tirpitz medien

wirksam innerhalb weniger Jahre die zweitgroBte Schlachtflotte der Welt aufgebaut, was die 

Deutschen in ihrem Drang nach Weltpolitik befriedigte und die Engliinder naturgemiiB beun

ruhigte.3oo Aber auch die zivile Flotten waren wichtig: fiir Migration und Handel. Die Kolo-

299 Ebd., S. 10. 

300 Mann, Golo: Deutsche Geschichte des 19. und 20. lahrhunderts (1958), Frankfurt am Main 1992, S. 513. 
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nien der europaischen Under lagen in Ubersee, das Schiff war das Transportmittel des Impe

rialismus. Ftir die militarisch brisante und okonomisch bedeutsame Schiffahrt waren techni

sche Innovationen deshalb von groBer Bedeutung. 1m ausgehenden neunzehnten Jahrhundert 

war der Topos von der Vernichtung von Raum und Zeit durch schnellere Transportmittel, 

durch Eisenbahn und Dampfschiffahrt, entstanden. In diesem Klima von Beschleunigung und 

Wettkampf konkurrierten auch die Schiffsgesellschaften. Ein Segel schiff hatte urn 1850 noch 

vier Wochen ftir eine Atlantiktiberquerung gebraucht, die ersten Dampfschiffe waren doppelt 

so schnell, und ohne Eisberg hatte die Titanic es in einer knappen Woche nach New York 

geschafft. Die englische White Star Line bemtihte sich urn Komfort und Piinktlichkeit und 

plante, mit ihren Schiffen Olympic (1911), Titanic (1912) und Britannic (1915) einmal wo

chentlich eine Atlantiktiberquerung anzubieten. Ihr groBter Konkurrent war die Cunard Line, 

die einige Jahre friiher drei Dampfer ftir die Atlantiktiberquerung in ihrer Flotte hatte.301 

Gleichzeitig mit dem Transport beschleunigte sich die Berichterstattung. Die Welt wurde 

also im doppelten Sinne kleiner. 1904 griindete der Berliner GroBverleger Ullstein die BZ am 

Mittag, die die schnellste Zeitung der Welt werden sollte. Uber den Zeppelin-Unfall in Jo

hannisthal vom 17.10.1913 berichtete sie eine Stunde spater, mittags urn zwOlf.302 Die mo

dernen Nachrichtenagenturen mit weltweiten Netzen, die in der zweiten Halfte des neunzehn

ten Jahrhunderts entstanden waren, boomten mit dem Einsatz der drahtlosen Telegraphie. 

1887 hatte Heinrich Hertz die elektromagnetischen Wellen erfunden, und keine zehn Jahre 

spater lieB sich Guglielmo Marconi seine Apparate zur drahtlosen Signaltibertragung paten

tieren. 1899 tiberrnittelte er zum ersten Mal Nachrichten tiber den Arrneikanal. 303 Die Be

schleunigung veranderte das Leben. Uber die ersten StreBerfahrungen habe ich oben ge

schrieben. Radkau hat die Zeit, in der die Folgen der Technik im Alltag der Menschen sicht

bar wurden, als Zeitalter der Nervositiit beschreiben. Es gab - durchaus aus gutem Grund -

eine oberflachliche Technikeuphorie und darunter verborgen und nur selten geauBert ein Un

behagen an der Schnelligkeit der Veranderungen. Es wurde, so schatzt Golo Mann die Stim

mung ein, viel tiber einen kommenden Krieg gesprochen, ohne daB man sich ihn wirklich 

hatte vorstellen konnen.304 Vielleicht trifft der Ausdruck einer latenten Ahnung einer Katast

rophe das Stimmungsbild urn 1912. 

301 Heyer. Paul: Titanic Legacy: Disaster as Media Event and Myth, Westport 1995, S. 9 ff. 
302 Mendelssohn, Peter de: Zeitungsstadt Berlin, Berlin 1959, S. 155. 

303 V gl. Eurich, Claus: Tiidliche Signale. Die kriegerische Geschichte der Informationstechnik, Frankfurt am 
Main 1991, S. 65 ff.; Franz-Willing, Georg: Die technische Revolution im 19. lahrhundert. Der Ubergang zur 
industriellen Lebensweise, TiibingenlZiirichIParis 1988, S. 193. 
304 Mann, Golo, a.a.O., S. 566. 
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Doch ein Schiffsuntergang wie der der Titanic, der zu einer der groBen Jahrhundertkata

strophen geworden ist, konnte 1912 nur unter besonderen Umstanden iiberhaupt als eine Ka

tastrophe gelten. Versinkende Schiffe waren urn die Jahrhundertwende bedauerliche UnfaIle, 

vielleicht vergleichbar mit Flugzeugabstiirzen von heute. Schiffsreisen muBten damals als 

alles andere als sicher gelten. Noch fiinfzig Jahre zuvor waren rund zehn Prozent der Aus

wanderer auf der Uberfahrt von Liverpool nach New York gestorben, die meisten an Typhus. 

Die ab 1850 verstarkt eingesetzten Dampfschiffe, die die Dauer der Reise halbierten, erhoh

ten die Uberlebenschancen. Gegen die okonomischen Interessen, die diese Zustande hervor

gebracht hatten, setzte sich die Politik nicht durch: "Das (englische, T.B.) Parlament verab

schiedete zwar als Norm, daB fiir jeden Auswanderer zwei Kubikmeter Schiffraum zur Ver

fiigung stehen sollten, doch dies lieB sich in der Praxis nicht durchsetzen. "305 A.hnliches galt 

fiir die Organisation der Rettung von Schiffbriichigen und fiir Ausstattung von Schiffen mit 

Rettungsbooten. DaB an Bord der Titanic nicht geniigend Rettungsboote waren, ist wohl nicht 

nur der Hybris und Verantwortungslosigkeit der White Star Line anzulasten, sondem im Kon

text einer gangigen Praxis von Reedem zu sehen, die eben gewohnt waren, risikofreudig zu 

kalkulieren. Das Risiko des Untemehmers war die Gefahr des Passagiers. Vor dem Hinter

grund der alten Angst der Menschen vor dem Meer306 und den standigen Schiffsuntergan

gen307 konnte die Ankiindigung der White Star Line, ein unsinkbares Schiff gebaut zu haben, 

nicht alIein als GroBenwahn interpretiert werden, sondem auch als verkaufsfOrdemdes Si

cherheitsversprechen. Was im April 1912 im nordwestlichen Atlantik mit dem Schiff ge

schah, ist bekannt. 

5.2.2 Das apokalyptische Verlaufsmodell in der amerikanischen Berichterstattung iiber den 
Untergang 

Der Untergang der Titanic war eine globale Katastrophe in dem Sinne, daB sie viele Lan

der der Erde unmittelbar betraf, weil Reisende und Migranten aus wei ten Teile der Erde an 

Bord waren, und sie war die erste mit drahtloser Telegraphie (beinahe) live iibertragene Ka

tastrophe. Es mag als Ironie des Schicksals gelten, daB der Titanic die neue Technik von 

Marconi beim Versenden ihrer Hilferufe nicht geholfen hat, weil die Funkstation des nachst-

305 Weber, Wolfbard, a.a.a., S. 157. 

306 Delumeau, Jean, a.a.a., Bd. I, S. 49 ff. 

307 Einige Beispiele, bei denen die Sturheit des Kapitlins den Unfall verursachte: 1873 ein Luxusdampfer vor 
Kiiste von Halifax, 560 Tote, 1893 das Kanonenboot Victoria bei Tripolis, 358 Tote, 1904 ein Ausflugsdampfer 
vor New York, mehr als tausend Tote. Vgl. Perrow, Charles: Normale Katastrophen. Die unvermeidbaren Risi
ken der GroBtechnik, Frankfurt am MainINew York 1992, S. 223 f. 
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gelegenen Schiffe nicht besetzt war.308 Die Medien funktionierten besser: Am Morgen nach 

dem Ungliick stand es auf der Titelseite der New York Times. Nach Europa war jedoch die 

irrtiimliche Nachricht gelangt, das Schiff sei nur beschadigt, nicht aber gesunken. Der Lon

doner Korrespondent der Vossischen Zeitung schrieb von einem "Beweis fiir die durchgrei

fenden Wirkung der modernen Sicherheitseinrichtung der Schiffahrt und fiir einen hervorra

genden Erfolg insbesondere der drahtlosen Telegraphie."309 Steven Biel hat gezeigt, wie ver

schiedene gesellschaftliche Gruppen in den Vereinigten Staaten den Untergang der Titanic 

fiir ihre Zwecke benutzt haben. Die Kritiker der Frauenbewegung sahen in ihr die Bestatigung 

der Uberlegenheit des Mannes iiber die Frau, fiir weiSe Angelsachsen bestatigte sich die Vor

stellung ihrer moralische Uberlegenheit iiber die Einwanderer aus anderen Landern, Sozialis

ten sahen mit der Titanic den Kapitalismus untergehen und glaubige Protestanten nahmen den 

Untergang als Beleg ihrer Uberzeugung, daB Luxus nicht das Seelenheil sichern kann. Als die 

Uberlebenden im Hafen von New York eintrafen und sich bestatigte, daB unter ihnen mehr 

Frauen als Manner waren, festigte sich der Mythos des first-cabin male heroism.310 Die an

gelsachsischen Gentlemen hatten ihr Leben fiir das der Schwacheren, der Frauen und der 

Kinder gegeben, sie waren als HeIden gestorben und hatten den Tod wie Manner, furchtlos 

und ohne Panik, auf sich genommen. "The chivalry prevailed in such circumstances validated 

the male role as protector and provider and implied that women should be grateful that this 

role was fulfilled so admirably"31 I, das war die Moral der Geschichte aus konservativer Sicht. 

Die Bestatigung der alten gender roles kam den Konservativen deshalb so gelegen, weil die 

gesellschaftlichen Veranderungen und der entstehende Feminismus begannen, diese gender 

roles in Frage zu stellen. Fiir die Konservativen war die steigende Scheidungsrate ein Zeichen 

fiir die Zerst5rung der Familie und damit fiir beginnenden sozialen Niedergang - verschuldet 

von rebellischen und undankbaren Frauen.312 

In diesem Untergangsszenario kamen die HeIden der Titanic gerade recht. Ein Gedicht in 

der St. Louis Post-Dispatch vom 22. 4. 1912 reimte den Schlachtruf der Frauenbewegung 

("Votes for women!") mit der alten Regel bei Gefahr auf See ("Boats for women!"), was fiir 

den Dichter und seine Leser offensichtlich einen Widerspruch implizierte. Wer sich retten 

308 Konig, Wolfgang: Massenproduktion und Technikkonsum. Entwicklungslinien und Triebkrafte der Technik 
zwischen 1880 und 1914, in: ders. (Hg.): Propylaen Technikgeschichte, Berlin 1997. S. 516. 

309 Vossische Zeitung, Morgenausgabe v. 16.4.1912,209. Jahrgang, S. 2, zitiert nach Driessen, Barbara: "Das 
stolzeste Werk des Menschengeistes zerbrochen". Die Erschiitterung des Technikglaubens durch den Untergang 
des Passagierdampfers "Titanic" im Spiegel der zeitgenossischen deutschen und britischen Presse. UnverOff. 
Diplomarbeit, Dortmund 1998, S. 130. 

310 Biel, Steven: Down with the Old Canoe. A Cultural History of the Titanic Disaster, New YorkILondon 1997, 
S.23. 
311 Ebd., S. 27 f. 
312 Ebd., S. 33. 
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laBt, darf nicht wahlen wollen, war die implizierte Botschaft, die - so verwunderlich sie heute 

klingt - 1912 eine gewisse Logik besaB. "I suggest, henceforth, when a woman talks woman's 

rights, she be answered with the word Titanic, nothing more - just Titanic", zitiert Biel einen 

zeitgenossischen Zeitungskommentar.313 

Der Heroismus der Gentlemen der Ersten Klasse etablierte sich a1s Mythos und wurde 

nicht hinterfragt. Biel zitiert Uberlebende, die beschrieben, daB die Passagiere die Gefahr nur 

langsam realisierten und daB es zunachst schwer war, die Rettungsboote zu fiillen, weil viele 

noch nicht an einen Untergang glaubten.314 Trotzdem hielt die offentliche Meinung an ihrem 

Bild von den toten HeIden fest. 315 Manner, die iiberlebt hatten, muBten sich gute Griinde ein

fallen lassen, urn nicht als Feiglinge verachtet zu werden: Wenn sie auf Befehl der Besatzung 

Frauen und Kinder aus der Gefahr gerudert hatten, hatten sie eine Entschuldigung. (Der Tita

nic-Film von 1997 (!) wiederholt diese Botschaft: Das Liebespaar versucht sich nach dem 

Versinken des Schiffes auf ein Holzbrett zu retten. Der Mann merkt, daB das Brett nicht beide 

tragen kann, laBt sich ins Wasser gleiten und stirbt den Heldentod.) 

Der Mythos vomfirst-cabin male heroism bestatigte nicht nur die Geschlechterrollen, son

dem auch die Uberlegenheit der WeiBen, der Angelsachsen, der Reichen und der Machtigen. 

Der Millionar John Jacob Astor zum Beispiel wurde zum HeIden stilisiert und bedichtet: Sein 

Verzicht auf einen Platz im Rettungsboot (falls er tatsachlich verzichtet hat) war offensicht

lich beeindruckender als die Handlung weniger bekannter Manner. Eine soIche Interpretation 

bestatigte implizit die Besonderheit der Oberschicht. Biel sieht in der amerikanische Interpre

tation des Titanic-Untergang eine systemstabilisierende Botschaft: "The conventional narrati

ve of the disaster simultaneously bolstered gender, class, ethnic, and racial orthodoxies",316 

und zwar in einer Zeit, in der all diese Uberzeugungen gefahrdet waren. Das ist eine Variati

on des apokalyptischen Musters: Das Schiff wird zum Zeichen, es steht als pars pro toto fiir 

die ganze Gesellschaft. Aber sein Untergang nimmt nicht das Ende der gefiihrdeten Welt 

(hier: des gefahrdeten Weltbildes) vorweg, sondern bestatigt sie noch einmal als erhaltens

wert. Aber 1912 kursierte auch eine andere Lesart des Ungliicks, die klassische apokalypti

sche: Fiir den presbyterianischen Prediger Charles H. Parkhurst war die Titanic ein Zeichen 

des bevorstehenden Untergangs der amerikanischen Gesellschaft: "The disaster, to Parkhurst, 

313 W. C. Rickster: "A Man's View". St. Louis Post-Dispatch v. 26.4.1912. S. 14. zitiert nach Biel. a.a.O .• S. 33. 
314 Ebd .. S. 37 f. 
315 Dieser Gedanke wurde nicht zu Ende gedacht: Es waren schlieBlich auch angelsachsische Gentlemen gewe
sen. die ein Schiff ohne ausreichende Rettungsboote konstruiert hatten. Fiir die mangelnde Sicherheit wurde 
allein der Chairman der White Star Line. J. Bruce Ismay. verantwortlich gemacht. Das Ideal des kontrollierten 
und herrschenden angelsachsischen Mannes wurde offensichtlich nicht mit dessen Selbstiiberschatzung und 
Hybris (Dieses Schiff ist unsinkbar!) in Verbindung gebracht. 
316 Biel. Steven. a.a.O .• S. 50. 
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represented the catastrophic possibilities of the false values of modem civilization. The 

'sunken palace' represented the American metropolis with its facades, its unreality, its threat 

of meaninglessness."317 Die Frauenrechtlerin, Sektengriinderin und Ku Klux Klan

Anhlingerin Alma White schrieb noch im selben Jahr ein Buch iiber die Titanic als Zeichen 

des gottlichen MiBfallens an einer korrupten Gesellschaft: The Titanic Tragedy - God Spea

king to the Nations.318 In der deutschen Presse hat der Untergang eine Sicherheitsdebatte aus

gelost. Zunlichst schrieben die Zeitungen pathetisch von Entsetzen und Erschiitterung, dann 

konterten die Reeder mit ihrer Ankiindigung, weiterhin gro/3e Schiffe bauen zu wollen, was 

eine Debatte iiber Technik und Sicherheit ausloste.319 

Jedem seine Titanic: Die verschiedenen Rezeptionsweisen des Schiffsuntergangs in der 

(amerikanischen) Offentlichkeit zeigen, wie aus einer Katastrophe ein variables Zeichen fiir 

die verschiedensten apokalyptischen Erzlihlungen werden kann. Ein Schiff versinkt, und sein 

Untergang weist iiber sich hinaus, der Schiffsuntergang ist nicht nur ein Schiffsuntergang, er 

wird zum variablen Zeichen und kann alles bedeuten: das Ende oder die Bestlitigung der Ge

schlechterordnung, der protestantischen Arbeitsethik, der viktorianischen Kavaliersethik, des 

Vertrauens in die Technik. Wlihrend sich die jiidischen und christ lichen Apokalyptiker als 

Reaktion auf ihr bedrohtes Weltbild vorstellten, daB die ganze Welt untergehen wiirde, mach

te es die amerikanische Offentlichkeit genau anders herum: Sie sah im Untergang eines Schif

fes die Vorwegnahme des Untergangs der alten Gesellschaftsform. Beiden gemeinsam ist die 

Wahrnehmung der Welt als zeichenhaft: Ereignisse, imaginierte oder tatslichliche, verweisen 

auf etwas anderes, sie werden zu Zeichen. Die Bedeutung dieser Zeichen ist abhlingig von 

ihrem Kontext. Steven Biel kommt in seiner Kulturgeschichte der Titanic zu dem SchluB: 

"The Titanic generates interest because it generates interest. It is an icon because it is an 

icon. "320 Ein ikonisches Zeichen lihnelt dem, was es denotiert, wie eine Metapher auf der 

sprachlichen Ebene. Das Schiff ist untergegangen, und dieser Untergang bleibt ein Symbol 

fUr einen Untergang und kann nur schwerlich eine Auferstehung bedeuten, selbst wenn das 

Wrack gehoben wiirde. Steven Biel hat die Bedeutung der Titanic in der amerikanischen Of

fentlichkeit iiber Jahrzehnte verfolgt und gezeigt, daB das historische Ereignis seine Bedeu

tung je nach Kontext, Interessen und Umstlinden lindert. Doch der Kern der Geschichte, der 

Untergang des Schiffes, bleibt dabei erhalten. Man kann diesen Untergang mit allen mogli

chen Unterglingen und Endzeitempfindungen verbinden. Damit wlire die Titanic eine variab-

317 Ebd., S. 62. 

318 Vgl. ebd .• S. 97 ff. 
319 Nach Driessen, Barbara, a.a.O., S. 130 ff. 
320 Biel, Steven, a.a.O., S. 227. 
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les apokalyptisches Zeichen, das man nach Bedarf mit immer neuen Bedeutungen fiillen 

kann, das aber auch auf sich selbst verweist und sich so unendlich variieren kann. 

5.2.3 Die Titanic als variable apokalyptische Erzahlung 

Wenn, wie oben dargelegt, Schiffsuntergange 1912 keine Seltenheit waren, warum wurde 

der Untergang der Titanic dann zu einem so beliebten Untergangssymbol, our century's first 

collective nightmare mit einer nautical mystique second only to that of Noah's Ark?321 Es 

gibt viele Griinde, die sich vermutlich addiert haben: die Ankiindigung eines unsinkbaren 

Rekordschiffes, der luxuriose Glanz, die Prominenz an Bord, die wahnsinnige Entscheidung 

des Kapitans, die Eisbergwarnungen zu iiberhOren, die erste Anwendung der drahtIosen Tele

graphie in der Katastrophenberichterstattung usw. Die Geschichte eines Luxusdampfers, der 

als unsinkbar galt und auf seiner Jungfernfahrt sinkt und der trotz Eiswarnungen einen Eis

berg rammt, fordert eine symbolische Interpretation geradezu heraus. Dieser Schiffsuntergang 

enthaIt aile Elemente einer guten Geschichte (HeIden und Feiglinge, Liebe und Tod) und eine 

moralische Lektion (Leichtsinn und Uberheblichkeit werden bestraft). Wo Wirklichkeit so 

poetisch wird, entstehen moderne My then. 

Der Titanic-Stoff ist in beinahe jede kulturelle Ausdruckform iibersetzt worden: Der harten 

Nachricht folgten Denkmaler, Volkslieder, Filme, Romane und schlieBlich Unterwasserexpe

ditionen. Paul Heyer unterscheidet drei Phasen der Rezeption und Verarbeitung der Tita

nic322: Die erste reichte von 1912 bis '54. Die Schriftsteller Joseph Conrad, George Bernard 

Shaw, Arthur Conan Doyle und Thomas Hardy begannen einen Titanic-Diskurs, sie kritisier

ten die Gemeinplatze der aktuellen Berichterstattung und verarbeiteten den Stoff Iiterarisch. 

Gleichzeitig entstand eine populare Titanic-Kultur. 1912 und '13 wurden iiber hundert Tita

nic-Lieder geschrieben, viele von ihnen stammen aus der afro-amerikanischen Kultur. Die 

zweite Phase war die der filmischen Verarbeitung des Stoffes. Als Klassiker unter den Tita

nic-Filmen (Titanic, Deutschland 1943; Titanic, USA 1953; S.O.S. Titanic, USA

GroBbritannien 1979, eine Fernsehdokumentation) gilt A Night to Remember nach dem Buch 

von Walter Lord, der aus dem Untergang eine Enahlung vom Ende einer Epoche machte323• 

Eine dritte Phase begann 1985 mit medienwirksam inszenierten Expedition zum Wrack. 

Heyers Konklusion ist, daB die Titanic zu einem modernen Mythos geworden is!. Er definiert 

321 Heyer, Paul, a.a.O., S. ix u. Wade, Wyn Craig: Titanic. End of a Dream, New York u.a. 1980, S. xv. 
322 Heyer, Paul, a.a.O., S. 103 ff. 
323 Biel, Steven, a.a.O., S. 143 ff. 
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Mythen als "events that represent more than the 'facts' of history, ( ... ) that reveal a way of 

thinking that is archaic and universal".324 Damit nahert er sich dem Mythos-Begriff von Claus 

Eurich. Aus dem historischen Ereignis ware damit eine mythische Erzlihlung tiber Untergang 

und Strafe geworden, die tiber die Ereignisebene hinaus grundsatzliche Bedeutung fUr die 

Existenz des Menschen hiitte. 

Das Schiff ist heute geladen mit symbolischem Gehalt und jede neue kulturelle Verarbei

tung des Stoffes gibt neue Bedeutungen dazu. Die heute allgemein akzeptierte Lesart ist, den 

Untergang der Titanic als das Ende der Technikglaubigkeit und als das Zeichen des Endes 

einer Epoche zu verstehen. Diese Sicht hat die Titanic-Verfilmung von 1997325, promotet als 

der teuerste Film aller Zeiten326 (wohl passend zum teuersten Schiff aller Zeiten, aber nicht 

so ein Flopp), aufgenommen und daraus ein moralisches Lehrstiick gemacht: Reise immer 

mit ausreichend Rettungsbooten! Zwinge deine Tochter nie zu einer Vemunftheirat! bzw. Sei 

dir nie deiner Frau gewiB, nur weil du reich bist, sie konnte sie in einen armen Maler verI ie

ben! Stiirze dich nicht aus Verzweiflung von der Titanic, denn du wirst Liebe finden, die 

starker ist als der Tod. Ein Film gegen Klassengrenzen, Selbsttiberschatzung und Technik

verkllirung. Doch das Kino der spaten Neunziger ist keine moralische Schaubtihne. In einer 

Zeit, in der die kulturelle Produktion von Zitaten und Verweisen lebt und der Medienkonsu

ment, vor allem der Kinobesucher, souverlin tiber seine Konsumhaltung entscheidet, bedeuten 

diese Botschaften nattirlich (auch) etwas ganz anderes. Davon spater mehr. 

Aus dem Schiffsuntergang ist eine apokalyptische Erzahlung geworden. Die Titanic als 

apokalyptische Erzlihlung enthalt die apokalyptische Figur, die im Verlauf ihrer kulturellen 

Verarbeitungen immer wieder mit verschiedenen Inhalten gefUIIt wurde. Dabei wechselt der 

Signifikant Titanic die Konnotationen von Kontext zu Kontext. 

Dariiber hinaus wird die Titanic von vielen auch als Symbol gelesen fUr erschtitterten 

Technikglauben, GroBenwahn und menschliche Hybris, die vom Schicksal bestraft werden. 

1m Symbol verdichten sich dabei die verschiedenen Konnotationen auf einer abstrakten Ebe

ne. Als Symbol verstanden lost sich die Titanic von den historischen Umstanden. Sie gilt als 

etwas Grundsatzliches, das etwas tiber die menschliche Existenz aussagt. So konnte sie als 

moderne Version des Ikaros-Mythos gelesen werden. Der griechische Mythos erzahlt von der 

Flucht des Daidalos und seines Sohnes Ikaros aus dem Labyrinth des Konigs Minos auf Kre

tao Daidalos fertigt Fltigel, mit denen beide von der Insel wegfliegen. Ikaros kommt trotz der 

Warnungen seines Vaters der Sonne zu nahe. Das Wachs zwischen den Federn schmilzt, Ika-

324 Heyer, Paul, a.a.O., S. 154. 
325 "Titanic", USA 1997, Regie: James Cameron. 

326 Twentieth Century Fox of Germany (Hg.): Titanic (Promotion-Broschiire), Berlin 1997, S. I. 
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ros stiirzt ab und stirbt. Beide Geschichten enthalten eine Wamung vor Uberrnut und Hybris 

im Zusammenhang mit der menschlichen Sch6pferkraft. Die Begriffe Ikaros und Titanic ste

hen so symbolhaft flir diese Lehre. Die Werbebroschiire fiir den 1997er Titanic-Film zeigt 

beide Lesarten: die historische Titanic als Vorlage flir eine apokalyptische Erzahlung und die 

iiberzeitliche Titanic mit symbolischem Gehalt. Der Regisseur James Cameron schreibt: 

"Mein Film will nicht allein den dramatischen Untergang diese beriichtigten Schiffes zeigen, 

sondem auch sein kurzes, glorreiches Leben. ( ... ) Denn TITANIC ist nicht nur ein Lehrstiick -

ein Mythos, eine Parabel, eine Metapher flir menschliches Versagen, sondem auch eine Ge

schichte iiber Vertrauen, Mut, Opferbereitschaft und vor allem iiber die Liebe."327 Dazu spa

ter mehr. 

1985 entdeckte Robert D. Ballard von der Woods Hole Oceanographic Institution das 

Wrack der Titanic. Steven Biel hat diese Entdeckung auf ihrem symbolischen Wert flir das 

Amerika der achtziger Jahre untersucht und festgestellt, daB die Tiefseeexpedition in urame

rikanischen Begriffen von new frontier und American ingenuity und mit militiirischen Unter

tOnen beschrieben wurde, der technologieglaubige Ballard selbst galt als submarine cow

boy.328 "As the label 'submarine cowboy' suggests, Ballard combined the frontier hero with 

the military hero - a common amalgam in the culture of Reagan's America." Die Geschichte 

vom Sieg des mutigen Abenteurers an der neuen Grenze zum Unbekannten mit Hilfe moder

ner Technologie schaffte einen Ausgleich fiir die Challenger-Katastrophe, die sich zwischen 

den beiden Expeditionen Ballards auf der Suche nach dem Wrack ereignete, und sie starkte 

Amerikas SelbstbewuBtsein im Kalten Krieg.329 "Technological success had to redeem tech

nological failure. The story had to have a happy ending", so resiimiert Biel die Wendung in 

der Geschichte von der Titanic.33o Fiir den, der im Untergang der Titanic das Ende der Tech

nikglaubigkeit sieht, entbehrt das nicht einer gewissen Ironie. 

327 Ebd., S. 12. 

328 Biel, Steven, a.a.O., S. 220. Ballard hat seine Suche nach dem Wrack in einem Entdeckungsbericht im Stil 
eines Abenteuerromans beschrieben: Ballard, Robert D.: Das Geheimnis der Titanic. 3800 Meter unter Wasser, 
Berlin 1998 (2. Aufl.). 
329 V gl. ebd., S. 221 ff. 
330 Ebd., S. 225. 
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5.3 Das Atom: Der Reaktorunfall von Tschemobyl als apokalyptische War
nung 

Wer es untemimmt, durch Freisetzen von Kemenergie eine Explosion herbeizufuhren und 
dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem 

Wert zu gefiihrden, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter funf Jahren bestraft. 

§ 3071 StGB 

Wer durch Freisetzen von Kemenergie eine Explosion herbeifuhrt und dadurch Leib oder 
Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert fahrliissig ge

fiihrdet, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. 

§ 307[[ StGB 

5.3.1 Die historische Situation: Atom als umstrittenes Zeichen 

Trotz der versunkenen Titanic ist die Technik fundamental fiir die modeme westliche 

Welt. 1m Zusammenhang der Transformation der friihneuzeitlichen Gesellschaften wiihrend 

der Industriellen Revolution hatte ich yom Mythos der Maschine gesprochen. Das ist mit ge

wissen Einschrankungen heute noch giiItig: Der Glaube an die Technik und die unausgespro

chene Erwartung einer technischen Weiterentwicklung konnen als mythische Grundlage der 

Industriegesellschaften verstanden werden. In der Eurichschen Klassifikation ware das ein 

sekundarer Mythos, ein Welterklarungsmodell ohne transzendente Dimension. Wissenschaft 

und damit Technik sind "unverzichtbar und omniprasent"331, sie sind die nicht hinterfragte 

Grundlage unserer Gesellschaft, doch das Verhaltnis zu ihnen ist getriibt. Die Unfalle in 

technischen Anlagen und die Erkenntnis, daB die technische Entwicklung auf Kosten der Le

bensgrundlagen geht und damit langfristig tendenziell selbstzersttirerisch ist, haben ein ambi

valentes Verhiiltnis gegeniiber der Technik geschaffen. 

Das zeigt sich besonders deutlich am Fall der Nutzung atomarer Energie. Giinther Anders 

hat 1956 den Begriff der Apokalypse-Blindheit gepragt.332 Er meinte damit den verwunderli

chen Zustand, daB die Menschen die Moglichkeit geschaffen haben, sich zu vemichten, aber 

so tun, als ware das nicht so. Die Atombombe hat nach Ansicht von Anders die existentielle 

Situation des Menschen verandert: "An die Stelle des Satzes 'Aile Menschen sind sterblich' 

ist heute der Satz getreten: 'Die Menschheit als ganze ist totbar. "'333 Er interpretiert diesen 

331 Hobsbawm, Eric: Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. lahrhunderts, Munchen 1995. S. 652. 
332 Anders, Gunter: Ober die Bombe und die Wurzeln unserer Apokalypse-Blindheit, in: ders.: Die Anti
quiertheit des Menschen I, a.a.O., S. 233-324. 
333 Ebd., S. 242. 
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Zustand als Angst vor der Angst und als Nicht-wahr-haben-Wollen der Gefahr.334 Die Sehn

sucht der Menschen nach dem Unendlichen und ihr Drang, Gott als Schopfer zu tibertreffen, 

verliert sich angesichts der GroBe der Bedrohung durch die Atombombe. Der Mensch ist sei

nen eigenen Schopfungen nicht gewachsen. Die Gefahr der Atombombe tibersteigt seine Vor

stellungskraft. 

Mitte der ftinfziger Jahre, in einer Zeit der latent prasenten aber verdrangten Auseinander

setzung urn Kernwaffen und die Nutzung der Atomenergie, erschien ein neues Buch tiber die 

Titanic, das zum Bestseller wurde. Die Titanic war seit 1912 zwar in Erinnerung geblieben, 

doch war sie bis in die ftinfziger Jahre nur gelegentlich ein Thema. Dann wurde A Night to 

Remember von Walter Lord verOffentlicht. Der Erfolg des Buches hat nach Steven Biel mit 

der Befindlichkeit angesichts der Atombombe zu tun. Das Buch erzahlt die Geschichte des 

Untergangs mit dem Schiff als Hauptakteur, in moderner Erzahlweise, aber mit nostalgi

schem Blick, der den Untergang der Titanic zur Epochenschwelle verklart. "The end-of-an

era theme grafts world-historical significance onto the minute-by-minute drama. The disaster 

becomes an epochal dividing line. The modernist narrative dissolves into nostalgia."335 Diese 

Nostalgie und die rtickwirkende Erfindung einer Epochenschwelle sind typisch ftir die ftinf

ziger Jahre. Die Erfindung einer Zeit des Vertrauens in die Technik, der Sicherheit und der 

gesellschaftlichen Ordnung geschah unter dem Eindruck der existentiellen Gefahr der der 

ftinfziger Jahre: der Atombombe. 

Die Sehnsucht nach einer heilen Welt, eine Art umgekehrte Apokalypse, ist nach Biel auch 

die Motivation der buffs, der enthusiastischen Mitglieder der Titanic Historical Society, die 

nach Biel Angaben 1996 tiber ftinftausend Mitglieder hatte: "As described in buffdom's bi

ble, A Night to Remember, the disaster is the story of the Fall; it is, either literally or symboli

cally, the moment when paradise was lost, when the innocent nineteenth century gave way to 

the sinful twentieth, when arcadian harmony collapsed into doubt, conflict, and disorder. "336 

Die romantisch verkliirte pathetische Sprache der buffs unterstreicht diese Sehnsucht nach 

heiler Welt. 

Der Historiker Eric Hobsbawm hat die amerikanische Manie, UFOs zu sehen, als eine an

dere Form unbewuBten Protestes gegen die Wissenschaft und ihre Folgen interpretiert. "Kurz 

nach dem Zeiten Weltkrieg, der im Abwurf der Atombombe kulminierte, begannen die Ame

rikaner (1947), wie immer gefolgt von ihren britischen kulturellen Nachahmern, die Massen

ankunft von 'unidentifizierten Flugobjekten' zu beobachten." Hier und bei anderen Wider-

334 Ebd., S. 238. 

335 Biel, Steven, a.a.O., S. 155. 

336 Ebd., S. 196. 
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standsaktionen gegen die Postulate der Wissenschaft "zeigte sich, wie sich das MiBtrauen 

gegeniiber Wissenschaft mit den Angsten vor ihren praktischen Auswirkungen verbinden 

kann."337 Damit entstand in der zweiten Hiilfte des zwanzigsten Jahrhunderts "die Vorstel

lung, daB Wissenschaft gleichbedeutend sei mit potentiellen Katastrophen."338 

Mit dem Begriff Atom verbinden sich von Anfang an groBe Hoffnung und groBe Angst. 

Die Atombombe galt, sowohl auf der Seite der Alliierten wie auf deutscher Seite, als die 

Wunderwaffe, die den Zweiten Weltkrieg beenden sollte.339 Als die ersten Atombomben ge

gen Ende des Zweiten Weltkriegs geziindet wurden, war dies ein ungiinstiger Zeitpunkt fiir 

den Versuch, sich den groBten Schrecken vorzustellen. Das mogliche Ende des Krieges iiber

lagerte den Schrecken der Atombombe und liihmte die Vorstellungskraft. Ilona Stolken

Fitschen spricht von einer "fast schon religiose Ziige annehmenden Verehrung und Bewunde

rung der Bombe in der amerikanischen Offentlichkeit."340 Die Atombombe symbolisierte 

Amerikas Starke. Der amerikanische Psychiatrieforscher Robert Jay Lifton geht sogar so 

weit, die Bombe als Gott zu bezeichnen: "lch nenne das Nuklearismus oder die iibertriebene 

Abhiingigkeit von der Bombe bis zum dem Punkt, an dem man ihr etwas Gottliches zu

schreibt."341 Atomic wurde zur neuen Vorsilbe fiir das Groj3te, zum neuen Superlativ der 

Werbeindustrie. Dieses Phiinomen der Trivialisierung der Bombe fand keine Entsprechung in 

Europa.342 1m sich anschlieBenden Kalten Krieg suggerierte das Konzept der "atomaren Ab

schreckung" die Notwendigkeit der Atombomben fiir den Frieden, ein heikles und wahnwit

ziges Projekt, dessen Gefahrlichkeit man sich vermutlich am besten durch Desinteresse und 

Verdriingung entziehen konnte. Die Atombombe muBte polarisieren. In der Konstellation des 

Kalten Krieges implizierte sie den groBtmoglichen Schrecken, die Moglichkeit der totalen 

Vernichtung. Damit ist sie nicht mehr steigerbar. Gleiches gilt fiir die zivile Nutzung der A

tomenergie: Sie bedeutete die Moglichkeit, eine unerschOpfliche Energiequelle aufzutun343 

und damit unabhiingig von unsicheren Handelspartnern zu werden, wiihrend andere in ihr die 

gleichen Todesgefahren wie in der Atombombe sahen. 

337 Hobsbawm, Eric. a.a.O., S. 655 f. 
338 Ebd., S. 659. 

339 Der Historiker Michael Salewski bezeichnet das Manhattan-Projekt und Reagans SDI-Programm als "gigan
tische, nationale Identitat stiftende Projekte": Salewski, Michael: Zur Dialektik der Bombe, in: ders. (Hg.): Das 
Zeitalter der Bombe. Die Geschichte der alomaren Bedrohung von Hiroshima bis heute, MUnchen 1995, S. 18. 

340 Stolken-Fitschen, Ilona: Bombe und Kultur, in: Salewski, Michael, a.a.O., S. 262. 

341 Lifton, Robert J: "Wir aile sind verwundbar - und wir vergottern die Bombe", in: Psychologie heute (Hg.): 
Wieviel Katastrophe braucht der Mensch? WeinheimIBasel 1987, S. 38. Zuerst veriiffentlicht in: Psychologie 
heute, Nr. 411983. 

342 StOlken-Fitschen, Ilona, a.a.O., S. 264. 

343 Vgl. Debeir, Jean-Claude / Deleage, Jean-Paul / Hemery, Daniel: Prometheus auf der Titanic. Geschichte der 
Energiesystem, FrankfurtfNew York 1989, S. 254 ff. u. 261. 
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Wlihrend der fUnfziger Jahre begannen die Amerikanem langsam zu begreifen, daB die 

Radioaktivitiit eine groBere Gefahr auch fUr sie selbst bedeuten konnte. Trotz der optimisti

schen Tone der Regierung verarbeitete die Populiirkultur die Gefahr von radioaktiven Strah

lungsschiiden in zahlreichen Monster- und Mutantenfilmen. Die neue Angst vor der Atom

bombe griff Mitte der filnfziger Jahre auf die Bundesrepublik ilber: ausgelost durch die Er

kenntnis, daB sich die Folgewirkungen riiumlich und zeitlich nicht lokalisieren lassen und daB 

Deutschland zum Hauptkriegsgebiet eines nuklearen Krieges werden wilrde.344 "Aufflillig an 

der deutschen Auseinandersetzung urn die Bombe war der starke moraIische Impetus. "345 

Schriftsteller und Wissenschaftler stellten die Frage nach dem Gewissen und der Verantwor

tung des einzelnen Wissenschaftlers angesichts der Bombe und betonten ihre existentielle 

Bedeutung fUr die Menschheit. Diese Sichtweise findet sich in Amerika erst Anfang der acht

ziger Jahre. Vor diesem Hintergrund muB auch das Verhiiltnis zur Nutzung der Atomenergie 

in der offentlichen Meinung der Bundesrepublik gesehen werden. 

Aus politischen Grunden konnte die Bundesrepublik keine eigenen Atomwaffen produzie

ren, deshalb waren Kernkraftwerke aus Grunden von Macht und Ansehen wichtig fUr den 

Staat. Joachim Radkau hat in seiner Geschichte der deutschen Kernenergie festgestellt, daB 

die Atomenergie die erste Technologie war, "die mit umfangreichen staatlichen Mitteln ent

wickelt wurde, ohne daB auch nur von Ferne ein Bedarf sichtbar gewesen ware, der diesem 

Aufwand entsprochen hiitte. "346 Die Notwendigkeit von Kernenergie galt allgemein als 

selbstverstiindlich. Vordergrilndig ging es dabei urn globale Trends, urn okonomische Ent

wicklungen, an die man nicht den AnschluB verlieren durfte. Radkaus Analyse zeigt den da

hinter versteckten "machtpolitischen Einschlag"347 und die Irrationalitiit, mit der die deutsche 

Atomwirtschaft amerikanischen Vorbildern bald nacheiferte, bald versuchte, sie durch eigene 

Modelle zu ilbertrumpfen. Es gibt also eine Verbindung von Kernenergie und Machtpolitik, 

im Bereich der AuBenpolitik und auch nach innen, wie Claus Eurich schreibt: "Der gesamte 

Atomenergiekreislauf ist ein Kreislauf von Anflilligkeit und Bedrohung ( ... ). Dieser Kreislauf 

entzieht sich jeder Demokratie und Selbstbestimmung. Er ist herrschaftsverstiirkend, die 

Zentralisierung beschleunigend, den Polizeistaat fOrdernd. "348 Es dauerte bis in die siebziger 

Jahre, daB die Kernenergieverfechter in Politik und Wirtschaft die neuen Dimensionen des 

Risikos anerkannten, doch noch lange versuchten sie, dieses neue Risiko mit herkommlichen 

344 Sliilken.Fitschen, Ilona, a.a.O., S. 274 f .. 
345 Ebd., S. 275. 

346 Radkau, Joachim: Technik in Deutschland. Yom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Frankfurt am Main 
1989, S. 338. Vgl. auch ders.: Aufslieg und Krise der deutschen Alomwirtschaft, Reinbek bei Hamburg 1983. 
347 Radkau, Joachim: Technik ... , S. 340. 

348 Eurich, Claus: Die Megamaschine, a.a.O., S.53. 
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Methoden aus der konventionellen Kraftwerktechnik zu begrenzen. Auch die Einsicht, daB 

ein Lemen durch Versuch und Irrtum im Zusammenhang mit der Kemenergie Folgen weit 

tiber das einzelne Kraftwerk hinaus haben konnte, veranderte nur langsam die Kemenergiepo

litik. In den siebziger Jahren sammelte sich die Protestbewegung, zunachst gegen die Medien, 

wie Radkau beschrieben hat, dann gewann der Protest an medialem Aufmerksamkeitswert 

und bewirkte schlieBIich, daB "zum ersten Mal in der Geschichte die Technologiepolitik jah

relang zum Gegenstand intensiver parlamentarischer Erorterungen wurde."349 

Anfang der achtziger Jahre sensibilisierte das Waldsterben, das sichtbarer war als die Be

drohung durch Radioaktivitat, groBe Teile der Offentlichkeit fUr das Thema Umweltschutz. 

Bei den Bundestagswahlen 1983 kamen die Griinen zum ersten Mal in den Bundestag. Der 

Begriff Atom war vor dem Reaktorunfall von Tschemobyl also mit ganzen Assoziationsketten 

seman tisch aufgeladen. Er muB als umstrittenes Zeichen gelesen werden: fUr die einen bedeu

tete es die unerschopfliche Energiequelle und eine machtige zivile und militarische Waffe, 

die den Frieden in einer bedrohten Welt garantierte, fUr die anderen bedeutete es die groBt

mogliche, nicht mehr steigerbare Gefahr fUr die ganze Welt und das uneinsichtige Machtstre

ben von Politikem und Untemehmem. Dabei ist Atom anders als in Amerika nicht trivialisiert 

worden und konnte deshalb nicht als Symbol ftir irgendetwas herhalten: Die Atombombe ist 

kein Symbol geworden, denn sie kann auf nichts anderes als auf sich selbst verweisen, es sei 

denn man trivialisierte sie. Sie steht nicht fUr menschlichen GroBenwahn oder Machbarkeits

wahn, was implizieren wtirde, daB es andere vergleichbare Situationen gab, sondem sie steht 

fUr sich selbst: fUr die grundlegend neue Situation, in die sie die Menschheit gebracht hat: 

"Die Bombe hat die Bedeutung der Worter verdreht ( ... ) Kein Mensch vermag mehr so zu 

denken, wie er es vor 'der Bombe' getan hat. Der Abwurf der ersten Atombombe ist damit 

auch der Beginn einer neuen Epoche."350 Die Waffe Atombombe ist keine Waffe im alten 

Sinn, die Bedeutung eines Atomkrieges hatte Folgen in ganz anderer Dimension aIs aile 

'konventionellen' Kriege, und das hat die Logik der Politik verandert.351 Deshalb ist Atom 

kein Symbol, sondem ein Zeichen fUr eine neue, mit nichts vergleichbarer Situation. 

349 Radkau, Joachim: Technik ... , a.a.a., S. 356. 
350 Salewski, Michael, a.a.a., S.7. 

351 Vgl. ebd., S. 8 ff. u. Anders, Gunther: Oher die Bombe ... , a.a.a., S. 247 ff. 
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5.3.2 Der Reaktorunfall von Tschemobyl in der Berichterstattung des Spiegel 

In diesem Zusammenhang muB der Reaktorunfall von Tschemobyl gesehen werden. Wenn 

sich ein Unfall in einem Atomkraftwerk ereignet, hat das eine groBere Bedeutung als ein Au

tounfall mit vergleichbarer Zahl an Toten. Dabei geht es nicht nur urn den groBen nachrichtli

chen Wert der Atomunfalls (Aile sind mogliche Betroffene!), sondem auch urn die Bedeu

tung des Unfalls fUr eine Gesellschaft, in der Atom als umstrittenes Zeichen gilt. In einer Ana

lyse der Berichterstattung des Spiegel iiber den Unfall von Tschemobyl gehe ich der Frage 

nach, ob und wie das Ereignis eine apokalyptische Erzahlung ausgelost hat. Fiir meine Unter

suchung habe ich den Spiegel ausgewahlt, wei I des sen Konzept der news story Nachricht und 

Kommentar vermischt und weil er als Wochenzeitung bemiiht ist, die Berichterstattung der 

Tagespresse durch Kommentare oder Hintergrundanalysen zu iibertreffen. In der Kommentie

rung des Ereignisses wird sich eher als in seiner nachrichtlichen Verarbeitung zeigen, ob 

Tschemobyl als apokalyptisches Zeichen interpretiert wurde. 

"Der Super-GAU in der Sowjet-Union. Morderisches Atom." - "Angst. Angst. Angst... 

Flucht aus Kiew + Strahlenfurcht in Europa" - "Ausstieg aus der Kem-Energie?": Drei Wo

chen hintereinander war das Thema Tschemobyl und die Folgen Titelgeschichte des Nach

richtenmagazins Der Spiegel,352 Die vierzehn Seiten Berichterstattung, die der Uberschrift 

"Du Perle im Stembild des Atoms" folgen, sind im iiblichen Ton des Nachrichtenmagazins 

gehalten: Das biblische Vokabular ("Der Super-GAU von Tschemobyl hat die Propheten wi

derlegt.. .. " und "ein atomares Hollenfeuer"353) zeugt eher von der Spiegel-iiblichen ironischen 

Distanz als von auBergewohnlicher Betroffenheit. Auch die Plazierung der Titelgeschichte im 

hinteren Teil des Heftes durchbricht nicht die gewohnliche Heftkonzeption. 

Zunachst unausgesprochen und erst gegen Ende des Artikels immer offener bezieht der 

Spiegel Partei fiir die Atomgegner: "Viele Angste sind berechtigt..." heiBt es in der Titelun

terzeile354 und weiter unten: "Die Sicherheitsauflagen in westdeutschen Atomkraftwerken, zu 

einem gut Teil erzwungen von Biirgerinitiativen und jahrelang von den Kraftwerksbetreibem 

als 'vollig iibertrieben' bezeichnet ( ... )."355 Die grundsatzliche Gefahr der Atomkraft wird 

betont (u.a. in den Zitaten des BUND-Vorsitzenden356), andererseits aber auch auf die 

besonderen Schwachen der russischen Atomkraftwerke hingewiesen: Uber den Reaktortyp 

von Tschemobyl heiBt es: "Anlagen dieser Art sind in der westlichen Welt nicht 

352 Der Spiegel, Nr. 19/1986 v. 5.5., 40. Jg., Nr. 20 v. 12.5., Nr. 21 v. 19.5., jeweils die Schlagzeilen der Titel
seite. 
353Nr. 19,5. 124. 
354 Ebd. 

355Nr. 19,5. 134. 
356 Nr. 19, S. 135. 
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Tschemobyl heiBt es: "Anlagen dieser Art sind in der westlichen Welt nicht gebriiuchlich."357 

Und weiter unten: "Die sowjetischen Atomtechniker gingen sogar so weit, die ausgefeiltere 

westliche Sicherheitsphilosophie als tible Ausgeburt kapitalistischen Denkens zu apostrophie

ren."358 Gegen Ende des Artikels beziehen die Autoren deutlich Stellung: Den Begriff Restri

siko bezeichnen sie als "schonfarberisch" und sprechen von "Selbsttiiuschung und Verdriin

gung" bei der Erstellung der Sicherheitsszenarios.359 Hier geht der Nachrichtenstil in eine 

apokalyptische Vision tiber: Deutsche AKWs seien in dichtbesiedelten Gegenden gebaut, 

eine Studie sage den Tod von knapp 50 ()()() Menschen im Fall eines GAUs eines Atomkraft

werkes in der Niihe von Schweinfurt voraus, und die Sicherheitsphilosophie der Betreiber sei 

falsch gedacht. Der SchluBsatz ist die ebenso ban ale wie unangenehme Einsicht: "'Das abso

lut sichere Atomkraftwerk', so umschrieb es letzte Woche Ex-Atommanager Klaus Traube, 

'kann es nicht geben.' "360 

Ein zweiseitiger in die Titelgeschichte eingeschlossenen Kasten enthiilt die emotional ere 

Variante dieser Einsicht: Unter der Uberschrift "Panzer gegen die verseuchte Bev61kerung" 

werden die "geheimen Katastrophenschutz-Planungen flir den Fall des westdeutschen GAU" 

geschildert. Dabei kommt der Widerspruch zu Tage, daB die Atomkraftbeflirworter einen 

solchen GAU in der Bundesrepublik ausschlieBen und dennoch Evakuierungsaktionen pla

nen. Dabei soli notfalls, urn die noch nicht verstrahlte Bevolkerung zu schtitzen, auf die ver

seuchten Menschen im GAU-Gebiet geschossen werden.361 

Die Botschaft der ersten Spiegel-Titelgeschichte tiber den Fall TschemobylliiBt sich so zu

sammenfassen: Bei uns kann es auch passieren, so und so sind die Bedingungen, und es ist 

nur eine Frage von Risiko und Wahrscheinlichkeit, die dariiber entscheidet. Es ist nicht kon

trollierbar. Das bedeutet die Anktindigung einer Todesgefahr ftir groBe Teile des Landes, von 

der beinahe aile betroffen wiiren, wei I die Atomkraftwerke tiber ganz Deutschland verteilt 

sind und weitere direkt hinter der Grenze liegen. An die Stelle des Willen Gottes, der in den 

jtidischen und christlichen Apokalypsen die Schreckenszeit brachte, ist eine anonyme Macht 

357 Nr. 19, S. 33. 

358 Nr. 19, S. 33. Ober die Berichterstattung in der UdSSR siehe KNABE, Bernd: Das "neue Denken", Glasnost 
und Tschernobyl, Berichte des Bundesinstituts fiir ostwissenschaftliche und internationale Studien, Nr. 4811987 
und ders.: Der Reaktorunfall im Kernkraftwerk Tschernobyl, a.a.O. Nr. 5211986. Der Autor spricht von einem 
Technik-Schock der BevOlkerung. Die fiir sowjetische Verhaltnisse relativ offene Berichterstattung ist nach 
Meinung des Autors im Zusammenhang mit Gorbatschows neuer Politik der Offenheit (Glasnost) zu sehen. Von 
freier Berichterstattung nach westlichem MaBstab kann dabei aber keine Rede sein. Die politische Fiihrung habe 
vielmehr versucht, der Katastrophe eine epochale Bedeutung zu verleihen: Ziehe man aus ihr die richtigen Kon
sequenzen, konne sie die Zukunft der Menschheit retten. 
359 Nr. 19, S. 135. 
360Nr. 19,5. 136. 
36t Nr. 19, S. 128 f. 
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getreten, die ebensowenig zu beeinflussen ist, wie der Wille eines undurchschaubaren und 

allmachtigen Gottes: Es ist etwas, das behelfsmaBig als Schicksal bezeichnet wird, und dem 

sich die aufgeklarten westlichen Industriegesellschaften mit den Begriffen Wahrscheinlichkeit 

und Risiko nahert. An die Stelle des entscheidenden und handelnden und das Leben der Men

schen bestimmenden Gottes ist ein Loch getreten, das die Naturwissenschaft nicht zu fiillen 

vermag. Wenn an die Schopferkraft Gottes die Schopferkraft der Menschen getreten ist, muB 

das Eingestandnis des Scheitem dieser Schopferkraft - und genau das sagt der Spiegel-Bericht 

aus - einem Scheitem Gottes in religiosen Gesellschaften entsprechen. Es bleibt also mehr als 

die UngewiBheit angesichts einer drohenden Gefahr, es bleibt auch ein genereller Zweifel am 

giiltigen Weltbild. Die Bildunterzeile unter dem zerstOrten Kraftwerk von Tschemobyl gibt 

einen Hinweis auf einen Ausweg, auf eine mogliche sinnstiftende Erklarung. Sie lautet "Mo

nument technischer Hybris" und impliziert damit die Vorstellung, daB Hochmut bestraft wird. 

Von wem, ist hier ganz unklar. Ein glaubiger Christ wird an einen strafenden Gott denken, 

der darauf achtet, daB die Menschen die von ihm gesetzten Grenzen nicht iiberschreiten. 

Welchen Sinn wiirde es sonst machen, von Hybris zu sprechen? 1st die Annahme einer den 

Menschen gesetzten Grenze Relikt der christlichen Weltanschauung? 

Der Spiegel der darauffolgenden Woche beschaftigt sich mit den Folgen der Strahlung in 

der Bundesrepublik: Die Regierung scheint nicht zu zweifeln (Bundeskanzler Kohl: "Nicht 

wackeln"362), die Behorden sind hilflos, ihre Aussagen widerspriichlich und unglaubwiirdig, 

die Menschen groBtenteils verangstigt, teils panisch, einige auch "dickfellig"363 und nicht 

beeindruckt. Dem Spiegel zu Folge gab es eine doppelte Angst: vor der Strahlung und vor 

moglicher Manipulation durch die Politiker und Atomenergiebetreiber. Es bilden sich zwei 

Fronten, die sich scheinbar mit den politischen Lagem der konservativ-Iiberalen Regierungs

koalition und der rotgriinen Opposition decken: auf der einen Seite die hartnackigen Atom

kraftbefiirworter, auf der anderen ihre Gegner364. 

In den folgenden Wochen bringt der Spiegel Berichte iiber die politischen und landwirt

schaftlichen Folgen in der Bundesrepublik, diskutiert energiepolitische Alternativen und 

konstatiert Fehlentwicklungen in der deutschen Atompolitik und -industrie ("Der Weg in die 

Kernkraft ( ... ) war ein Fehler der reinen Vernunft"; spater seien "Ignoranz, Torheit und Inte

ressenkliingelei" dazu gekommen.365 

362 Der Spiegel. Nr. 2011986 v. 12.5 .• S. 18. 

363 Nr. 20. S. 20. 

364 Ergebnis einer SPIEGEL-Umfrage. Nr. 20. S. 28. 
365 Nr. 2111986 v. 19.5 .• S. 22. 
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Hat der Spiegel aus dem Fall Tschemobyl eine apokalyptische Erzlihlung gemacht? Von 

Krise und Endzeit ist die Rede, wenn die Autoren die Folgen moglicher Atomreaktorunfalle 

in der Bundesrepublik schildem. Diese Gefahrdung iibertrifft die Dimension herkommlicher 

Technikunfalle bei weitem. Das stellt die Grundlagen der Gesellschaft in Frage. 

1m Spiegel-Kommentar von Rudolf Augstein heiBt es: "Wir wissen nun, daB wir an unsere 

Grenzen gesto&n sind, und wir wissen nicht, ob wir die Kraft und die Einsicht haben, die 

Grenzen nicht zu iiberschreiten."366 In der gleichen Ausgabe im Hauptartikel ist von der "e

xistentielle(n) Gefahrdung der Menschheit"367 die Rede. Die Katastrophe von Tschemobyl ist 

hier zu einem wamenden Zeichen geworden. Die Katastrophe enthiillt eine Gefahr. 

1m Spiegel finden sich zwei wesentliche Elemente apokalyptischer Erzahlungen: die Ein

schatzung der Gegenwart als Krisenzeit und die Interpretation von Ereignissen als Zeichen. 

Wie aber steht es mit dem dritten Element, der Vision einer besseren Welt? 1st die Kata

strophe nur die Ankiindigung eines groBeren Ungliicks, oder hat sie etwas Neues hervorge

bracht? 1m Essay des Soziologen Karl Qtto Hondrich in der dritten Spiegel-Ausgabe nach 

Tschemobyl klingt die Vision einer neuen Denkweise an. Er schreibt iiber die emotion ale 

Reaktion auf Tschemobyl und stellt Hilflosigkeit als "Grundgefiihl in allen Reaktionen" 

fest. 368 Sein Essay endet mit der Hoffnung auf eine positive Wirkung der Katastrophe: "Ver

unsicherung, Zweifel und Hilflosigkeit, die jetzt (erst jetzt!) zu ihrem Recht kommen, entfal

ten ihre eigene produktive Kraft: nicht nur voriibergehend als AnstoB fiir Lemen und neue 

Entscheidungen; sondem auch, auf lange Sicht, in der Verwandlung sozialer Beziehungen. 

Dabei wird autoritares Bestimmenwollen durch eine neue Miindigkeit des Zweifelns be

drangt. Es bleibt Hoffnung, daB wir den Gefahren des Fortschritts, deren Ahnung wir oft in 

die Unterstromungen des sozialen Lebens verbannen, auf diese Weise friihzeitig begegnen 

( ... )" 

Der Unfall von Tschemobyl zeigt sich also als apokalyptische Wamung: Das Ereignis in 

der Ukraine ist Ausloser fiir eine Diskussion iiber Energiepolitik in der Bundesrepublik. 

Tschemobyl hat gezeigt, daB es uns aile treffen kann. Die Katastrophe ist zum Zeichen fiir 

einen moglichen Untergang bei uns geworden. 

366 Augstein, Rudolf: Tanz auf dem Vulkan, aber friedlich ... , in: Der Spiegel, Nr. 21, S. 20. 
367 Nr. 21, S. 22. 

368 Hondrich, Karl Otto: Unter der Wolke hilflos, in: Der Spiegel, Nr. 21, S. 44 f. 
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5.3.3 Tschernobyl als apokalyptische Warnung 

Die populiirwissenschaftliche Zeitschrift Psychologie heute brachte seit dern April 1986 

eine Reihe von Aufslitzen, die sich mit dem Thema Tschernobyl und den Folgen beschliftig

ten. 1m August 1986 veroffentlichte sie ein Interview mit Giinther Anders, in dem er seine 

friihere Einschlitzung bestlitigt: "Die Atomkraft ist die Ausloschung der Zukunft", und "jede 

Gewalt gegen die Bedrohung mit dem Untergang" ist erlaubt, ja notwendig.J69 1m Heft da

nach fragt der Sozialpsychologe Heiner Keupp nach der psychischen Bewliltigung der Katast

rophe von Tschernobyl. Er zitiert die Hoffnung auf ein neues Denken, die Karl-Otto 

Hondrich im Spiegel formuliert hatte, und Oskar Negts Konzept der Erosionskrise und for

muliert die "Hoffnung, daB die akute Krise des Atomstaates nicht durch eine bloBe Riickkehr 

zum 'status quo ante' bewliltigt werden wird."370 1m darauffolgenden Heft beschreibt Peter 

Sloterdijk ein neues "empirisches Verhliltnis zur Katastrophe", das jeden zum Propheten 

macht, "wenn er den Mut aufbringt, bis drei zu zlihlen."371 

Allen gemeinsam ist die Bewertung Tschernobyls als Schliisselereignis, an dem sich das 

Schicksal der Menschheit entscheiden konnte, und die Einschlitzung, daB Tschernobyl etwas 

grundslitzlich Neues fUr die Vorstellungskraft und damit fUr das BewuBtsein im Umgang mit 

der Bedrohung bedeutet hat. Uneinigkeit herrscht dariiber, ob dieses verlinderte BewuBtsein 

Folgen auf der Handlungsebene haben wird. 

Tschernobyl hlitte keine Uberraschung sein diirfen. Die Warnungen vor atomaren Katast

rophen waren bekannt, die knapp verhinderte Kernschmelze in dem amerikanischen Atom

kraftwerk Three Mile Island bei Harrisburg lag erst acht Jahre zuriick. Neu an Tschernobyl 

war nur, daB ein Unfall, der fUr moglich gehalten werden muBte, tatslichlich geschah. Tscher

nobyl trainierte gewissermaBen die Vorstellungskraft: Zum ersten Mal war etwas geschehen, 

das zwang, sich mit der Neuartigkeit der Gefahr auseinanderzusetzen: Die Folgen des Unfalls 

von Tschernobyl waren, wie viele der Gefahren am Ende des Jahrtausends, transnational, 

unsichtbar und irreversibel. 

Die 1997 erschienene Anthologie von Atomkraftgegnern "Tschernobyl und kein Ende? 

Argumente fUr den Ausstieg - Szenarien fUr Alternativen" hat aus dem Begriff Tschemobyl 

eine komplette apokalyptische Erzlihlung gemacht, die die Elemente der Enthiillung, War-

369 Anders, Giinther: "Die Atomkraft ist die Ausloschung der Zukunft", in: Psychologie heute, Nr. 8/86, auch 
veroffentlicht in: Psychologie heute (Hg.): Wieviel Katastrophe braucht der Mensch, WeinheimlBasel 1987, S. 
7-20, Zitate: S. 7 u. 9. 

370 Keupp, Heiner: Das Ende der atomaren Gelassenheit, in: Psychologie heute, Nr. 9/86, auch veroffentlicht in: 
Psychologie heute (Hg.): Wieviel Katastrophe ... , a.a.O., S. 21-32, Zital: S. 32. 
371 Sioterdijk, Peter: Wieviel Katastrophe braucht der Mensch? In: Psychologie heute, Nr. 10/86, auch verOffent
lich in: Psychologie heute (Hg.): Wieviel Katastrophe ... , a.a.O., S. 51·69, Zital: S. 53. 
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nung und Ankiindigung einer neuen Vision verbindet. Das Buch beginnt mit dem Satz: 

"Tschernobyl konnte der Anfang vom Ende der Atomenergie gewesen sein."372 1m nachsten 

Absatz wird eine flir das apokalyptische Denken typische Entscheidungssituation formuliert, 

bei der richtig und falsch und Siinder und Gerechte unterschieden werden: "Erst die Folgen 

der Weiternutzung wiirden das Ende der Atomenergie erzwingen: ein Weg in die Sackgasse. 

Die Alternative: Wir erkennen die Botschaft von Tschernobyl."373 

Hier erscheint Tschernobyl als apokalyptische Erzahlung mit drittem Element: die Kata

strophe als Wendepunkt. Ihr verdanken wir die Einsicht, daB es so nicht weiter geht, und die 

Hoffnung, daB sich jetzt etwas andert. Allerdings ware diese l..esart von Tschernobyl auch 

eine Bestatigung des in Wissenschaft und Technik iiblichen l..ernens durch Versuch und Irr

tum, das im Atomzeitalter allerdings nicht mehr angemessen sein kann. Der lrrtum konnte 

schlimmstenfalls so groBen Schaden verursachen, daB keine weiteren Versuche mehr moglich 

waren. 

Bis auf die Hoffnung eines neuen Denkens gibt es kein drittes Element im Sinne einer 

vollkommenen und besseren Welt. Seit der Erfindung der Atombombe erschopfen sich die 

gesamtgesellschaftlichen Utopien, die sich den durch Menschen verursachten Gefahren stel

len, in der Verhinderung des GAUs oder des Atomkriegs. Die Utopie ware, den GAU zu ver

hindern, also den Zustand der Welt zu bewahren. Dennoch kann die Hoffnung auf Verande

rung als der Versuch verstanden werden, der Katastrophe einen Sinn zu geben und sie in ei

nen groBeren Kontext einzubetten: Tschernobyl war nicht einfach das Versagen von Technik 

in einem ukrainischen Kernkraftwerk, sondern Zeichen flir einen moglichen Aufbruch in eine 

andere Zeit. 

Die Analyse der Berichterstattung iiber die Titanic hat gezeigt, daB die Titanic als variables 

apokalyptisches Zeichen verschiedenen Inhalte annehmen konnte. Die Titanic war eine be

grenzte Katastrophe, eine, der man zuschauen konnte. Bei dem Reaktorunfall von Tscherno

byl ist das nicht moglich. Ein Atomreaktorunfall bedeutet die Geflihrdung der l..ebensbedin

gungen der Menschheit und nichts anderes. Der Unterschied liegt in der Reichweite und der 

potentiellen Betroffenheit aller Menschen. Den unbeteiligten Zuschauer gibt es nicht. Natiir

lich kann man Tschernobyl als Zeichen flir die Schwache der UdSSR interpretieren, doch 

halte ich solche Deutungen flir eine Verdrangung der existentiellen Gefahr, in der sich auch 

die westlichen Nutzer der Kernenergie befinden. 

372 Liebert, Wolfgang / Schmithals, Friedemann (Hg.): Tschernobyl und kein Ende? Argumente fiir den Aus
stieg - Szenarien fiir Alternativen, Miinster 1997, S. II. 
373 Ebd. 
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Die Gefahren von Atomunfallen, militiirischen wie zivilen, Ubersteigen die Vorstellungs

kraft. Die Bomben von Hiroshima waren der erste Schritt zur Gewohnung an diese Gefahr, 

ihre Wahmehmung wurde jedoch durch den Krieg verdeckt. Tschemobyl war das zweite gro

Be Ereignis, das zur Auseinandersetzung mit dieser Gefahr zwang. 

Der Fall Tschemobyl wurde als apokalyptische Wamung gedeutet. Das hat, so das gangige 

Urteil, die Einstellung zur Nutzung der Atomenergie und das BewuBtsein flir das Machbare 

verandert. "Der Mythos von der Wundertechnik und ihrem angeblich unaufhaltsamen Sieges

zug ist in sich zusammengebrochen", heiBt es in der Geschichte der Energiesysteme von De

beir, Deleage und Hemery.J74 Doch es ware naiv zu glauben, daB eine veranderte offentliche 

Meinung eine unmittelbare Wirkung auf die politischen und wirtschaftlichen Betreiber dieser 

zentralistischen und machttechnisch bedeutsamen Energieforrn hatte haben konnen. "Am 14. 

Mai 1986 schlug Michail Gorbatschow vor, intemationale Sicherheitsrichtlinien flir die Ent

wicklung der Kemkraft aufzustellen und intemationale Voraussetzungen zu schaffen, urn 

einander in Gefahrensituationen erste Hilfe leisten zu konnen. Von Reagan bis Gorbatschow 

haben die Staaten und ihre Regierungen aus Tschemobyl nur eine Lehre gezogen - daB es sich 

auf Tschemobyl 2 vorzubereiten gilt. "375 

In Deutschland grtindete der Bundeskanzler - als eine Art Befreiungsschlag376 aus dem In

forrnationschaos - ein neues Bundesministerium flir UmweIt, Naturschutz und Reaktorsicher

heit und das Bundesamt flir Strahlenschutz. Auch hier findet sich also eine Politik der Scha

densbegrenzung statt Schadensverrneidung.377 

In der Frage urn die Nutzung der Atomtechnik treffen die Mythen der Betreiber (der alte 

Traum der Wissenschaftler: der Glaube an ein perpetuum mobile, eine unerschopfliche Ener

giequelle, die militiirische und wirtschaftliche Macht gleicherrnaBen sichert) und die alte apo

kalyptische Angst vor Strafe vor Hybris und dem Ende der Welt aufeinander. 

Soziologen der Kemforschungsanlage Jiilich haben die offentliche Meinung nach Tscher

nobyl untersucht. 378 Sie stellten fest, daB die BevOlkerung weniger beeindruckt war, als das 

AusmaB der Berichterstattung und die Ergebnisse von Blitzumfragen zunachst verrnuten lie

Ben. Diese Ergebnis erklaren sie mit einer moglichen medialen Verzerrung bei der Beschrei

bung der Reaktion auf den Unfall. "Gruppen, die offentlichkeitswirksam ihre Angst und Hilf-

374 Debeir, Jean·Claude u.a., a.a.a., S. 307. 
375 Ebd., S. 306. 

376 Bickerich, Wolfram: Der Enkel: Analyse der Ara Kohl, D(jsseldorf 1995, S. 71. 

377 V gl. ebd. S. 67 u. 70 f. 

378 Peters, Hans Peter: Die Reaktionen der BevOlkerung auf die Ereignisse in Tschernobyl. Ergebnisse einer 
Befragung, J(jlich 1987. 
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losigkeit zum Ausdruck bringen, stehen anderen Teile der BevOlkerung gegeniiber, die den 

Unfall eher gelassen sehen. "379 

Die Wirkung der apokalyptischen Warnung scheint nicht von Dauer gewesen zu sein. 

Herrscht wieder Apokalypse-Blindheit? Fiihlen sich die Zeitungsleser und Femsehgucker 

iiberfordert angesichts der Vielzahl der Dinge, vor denen sie sich fiirchten miiBten? Es 

scheint, als ware die Reaktion auf Tschemobyl ein kurzer Ausbruch von Hysterie gewesen, 

der ein Riickfall in eine desinteressierte Gleichgiiltigkeit folgte. 

379 Ebd., S. 2. 
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6 Apokalypse im Zeitalter der Massenmedien II: Theoretische Uberlegungen 

Wie also formt sieh das apokalyptische Denken im Kontext seiner medialen Verarbeitung 

in einer massenmedialen Gesellschaft aus? Die historischen Beispiele haben drei mogliche 

Erscheinungsformen gezeigt: die apokalyptische Erzahlung eines einzelnen (Karl Kraus), ein 

Ereignis, das zu einem variablen apokalyptischen Zeiehen geworden ist, aus dem verschiede

ne apokalyptische Erzahlungen hervorgegangen sind (Titanic) und ein Ereignis, das als apo

kalyptische Wamung in eine apokalyptische Erzahlung von globaler Reiehweite eingebettet 

wurde (Tschemobyl). In diesem Kapitel versuche ieh, die Ergebnisse aus medientheoretischer 

Sieht zu interpretieren. Daraus entwiekele ich eine Systematisierung des Begriffes der Apoka

Iypse in einem massenmedialen Kommunikationskontext, den ich fUr die folgenden Untersu

chungen apokalyptischer Erziihlungen vor der lahrtausendwende zu operationalisieren versu

che. 

6.1 Die apokalyptische Erzahlung aus medientheoretischer Sieht 

Will man von den Beispielen abstrahieren und von ihnen allgemeine apokalyptische Mus

ter ableiten, so setzt man voraus, daB es iiberhaupt bestimmte Gesetze und Muster gibt, denen 

die Berichterstattung und die kulturelle Verarbeitung von Ereignissen folgen. WeIche Muster 

sind dies? Und nach weIchen Regeln entstehen und variieren Bedeutungen? 

6.1.1 Apokalyptische Zeichen aus semiotischer Sicht 

Eco geht in seiner Theorie der Zeiehenerzeugung von dem Modell von Signifikant und Si

gnifikat aus. Nach seinem semiotischen Modell macht erst ein Code, der "die Elemente eines 

iibermittelnden Systems den EIementen eines iibermittelten Systems zuordnet"380, die Signifi

kation und damit Verstehen moglieh. Der Code ist also das Signifikationssystem, das eine 

Korrelation zwischen gegenwiirtigen und abwesenden Entitaten herstellt. Ohne Code ist 

Kommunikation nicht moglich. Die Codierung ist ein sozialer Akt und damit veranderlich: 

"Beim Austausch von Botschaften und Texten, Urteilen und Hinweisakten tragen die Men

schen zur Anderung der Codes bei."381 

380 Eco, Umberto: Semiotik, a.a.O., S. 76. 
381 Ebd., S. 204. 
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Die Signifikation ist das Ergebnis von sozialen Kommunikationsprozessen, wiihrend derer 

sich die Kommunizierenden - unbewuBt oder bewuBt - auf bestimmte Bedeutungen und Co

des einigen. Die Ergebnisse dieser Prozesse sind arbitrlire Setzungen, die dem sozialen Wan

del unterliegen.382 Zur Erkllirung von Bedeutungsanderungen unterscheidet Eco zwischen 

Denotation und Konnotation. Er meint damit nicht den Unterschied von 'eindeutiger' und 

'unbestimmer' Signifikation, sondern daB eine Denotation die primlire Signifikation bezeich

net, wahrend bei einer Konnotation dieser ersten Signifikation weitere Bedeutungen fol

gen.383 Aber diese Unterscheidung ist im strengen Sinne nicht notig, denn eine primare Signi

fikation kann nur eine abstrakte, letztlich nicht zu bestimmtende Einheit oder eben eine llIu

sion sein. Was ware die eigentliche und urspriingliche Bedeutung eines Signifikanten? Wer 

denkt sich den richtigen Stuhl, wenn er den Signifikant Stuhl hort? Jeder Signifikant hat also 

grundsatzlich verschiedene Konnotationen. Das gilt gerade flir die apokalyptischen Zeichen, 

bei denen sich ja - wir oben gezeigt - ein Signifikant nicht nur mit einzelnen Begriffen, son

dern mit ganzen Vorstellungen und Weltbildern verbindet. 

Sottong und Mtiller nennen Denotat die "allgemeinste Merkmalsmenge" eines Zeichens 

und Konnotat die "mehreren Zusatzmengen", die unter Umstanden auf die Denotation auf

bauen.384 Die Konnotationen spielen flir die apokalyptische Erziihlung eine besondere Bedeu

tung. Jeder Begriff andert seine Bedeutung mit der Zeit oder eher: mit den sich in der Zeit 

andemden Signifikaten. Ein Pferd dtirfte vor Erfindung des Automobils eine andere Konnota

tion gehabt haben (Transportmittel) als einige Jahrzehnte danach (Sport- und Freizeittier). 

Dariiber hinaus gibt es ftir die Zeichen in einem apokalyptischen Kontext weitere Konnotati

onen. Ein apokalyptischer Text kann Begriffe semantisch aufladen und ihnen neue apokalyp

tische Konnotationen verleihen, die nur im engen Kreis der Kenner der jeweiJigen apokalyp

tischen Erziihlung gtiltig sind (wie die Ornamente, die nur Karl Kraus und seine Leser, nicht 

aber ein Wiener Stukkateur kurz nach der Jahrhundertwende als apokalyptische Zeichen ver

standen hatte) oder sich auch im allgemeinen Sprachgebrauch durchsetzen (wie die Titanic 

oder Eisberg als Zeichen ftir Untergang). SoIche neuen Zeichen, die "aufgrund von wieder

holten Verkntipfungen und Selektionen innerhalb bestimmter Kontexte" ohne explizite Ab

sprache eine neue Bedeutung bekommen, nennen Sottong und Mtiller Aquizeichen.385 Ich 

verzichte bei der Beschreibung von Zeichen im medialen Kontext auf diese Unterscheidung, 

da ich es nur flir schwer nachvollziehbar und entscheidbar halte, wann sich ein Aquizeichen 

382 Vgl. Sottong, Hermann / Miiller, Michael: Zwischen Sender und Empflinger: eine Einfiihrung in die Semio· 
tik der Kommunikationsgesellschaft, Bielefeld 1998, a.a.O. , S. 9. 

383 Vgl. Eco, Umberto: Semiotik, a.a.O., S. 84 f. 
384 Ebd., S. 54. 

385 Ebd., S. 57. 
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aus einem bestimmten apokalyptischen Kontext als allgemein bekanntes Zeichen (oder als 

Konnotation eines alten Begriffes) durchgesetzt hat. Bei der Beschreibung apokalyptischer 

Erzahlungen kann man femer zwischen Zeichen und Symbol en unterscheiden. Ein apokalyp

tisches Zeichen ist ein Signifikant, der in einer apokalyptischen Erziihlung eine besondere 

Bedeutung erhalt. Das Symbol dagegen verdichtet die konkreten historischen Bedeutungen 

auf einer abstrakten Ebene, etwa wie die Titanic als Symbol gelesen nicht mehr an das Jahr 

1912 gebunden ist, sondem fiir Hybris und GroBenwahn ganz allgemein steht. 

6.1.2 Ein apokalyptischer Diskurs 

Wie aber verandem sich nun diese Konnotationen und Bedeutungen im massenmedialen 

Kontext? Das klassische Erklarungsmodell etwa der Medienwirkungsforschung geht von 

Meinungsmachem und agenda settem aus, die Themen und auch Bedeutungen bestimmen 

konnen, die dann von anderen Kommunikatoren aufgenommen werden und sich so durchset

zen.386 Dieses Modell, das Bedeutungsentstehung nur in einer Richtung, von oben nach un

ten, beriicksichtigt, ist zu einfach. Es mag vielleicht im Fall Karl Kraus bedingt anwendbar 

sein, weil hier ein starker Autor mit seiner individuell gepragten Version groBen EinfluB auf 

die Meinungsbildung bestimmter Teile der Gesellschaft ausubte. Wer aber ware der Autor der 

Titanic? Die Entstehung und Bedeutungsveranderung von Zeichen hat ublicherweise mehrere 

Autoren, und sie findet in Wechselwirkung von Autoren und Rezipienten statt. Die apokalyp

tische Konnotation der Maskerade mag eine Schopfung eines einzelnen Autors sein: Ohne 

Karl Kraus' Satire hatte man in Wien wohl keine Verbindung zwischen Kameval und Welt

untergang ziehen konnen. Die apokalyptischen oder weltbildstabilisierenden Konnotationen 

der Titanic sind in einem Diskurs mit vielen Beteiligten entstanden. 

Vielleicht kann man einiges von dem, was Foucault uber die Ordnung des Diskurses ge

sagt hat, auf die Bedeutungsverschiebungen der apokalyptischen Zeichen ubertragen. Fou

cault geht davon aus, "daB in jeder Gesellschaft die Produktion des Diskurses zugleich selek

tiert, organisiert und kanalisiert wird - und zwar durch gewisse Prozeduren, deren Aufgabe es 

ist, die Krafte und die Gefahren des Diskurses zu bandigen, sein unberechenbar Ereignishaf

tes zu bannen, seine schwere und bedrohliche Materialitat zu umgehen."387 Fur einen 

apokalyptischen Diskurs, dessen erklartes Ziel das Ende der bestehenden, als krisenhaft 

kritisierten gesellschaftlichen Verhaltnisse ist, durfte das ganz besonders gelten. Ein soJcher 

Diskurs ist gefahrlich und muB deshalb unterdriickt werden. Die Prozeduren der 

386 Vgl. Schenk, Michael: Medienwirkungsforschung, Ttibingen 1987, S. 194-228. 

387 Foucault, Michel: Die Ordnung des Diskurses (1970), Frankfurt am Main 1991, S. \0 f. 
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gefahrlich und muB deshalb unterdriickt werden. Die Prozeduren der Diskurskontrolle sind 

unter anderem das Verbot zu sprechen, die Entgegensetzung von Vernunft und Wahnsinn und 

der Gegensatz zwischen dem, was in einer Gesellschaft als Wahres und Falsches gilt. Es gibt 

keinen einzelnen Herrscher des Diskurses, etwa eine Zensurbehorde. Der Diskurs wird viel

mehr durch das Zusammenspiel aller am Diskurs Beteiligten und ihrer Regeln und Rituale 

kontrolliert. "Austausch und die Kommunikation sind positive Figuren innerhalb komplexer 

Systeme der Einschrankung."388 Das Sprechen tiber die Apokalypse findet in eben diesen 

Grenzen statt. Sofern apokalyptische Diskurse wie ansatzweise im Fall Karl Kraus von einem 

Seher, der sein exklusives Wissen an einen Kreis Auserwahlter weitergibt, ausgehen, dtirften 

sie allerdings eher Doktrinen ahneln: "bei diesen tendiert die Zahl der sprechenden Individu

en ( ... ) dazu, begrenzt zu sein" und "Haresie und Orthodoxie ( ... ) gehoren we sen haft zu ih

nen".389 Denn apokalyptische Denker wissen ja, was geschehen wird und was die Dinge, die 

zu Zeichen werden, bedeuten. Doch tiber das, was von der apokalyptischen Doktrin aus dem 

Zirkel der Wissenden nach auBen dringt, kann sich ein Diskurs entwickeln, der dann nach den 

in der Gesellschaft geltenden Regeln und Ritualen kontrolliert wird. Eine stabile und toleran

te Gesellschaft wird, so vermute ich, einen solchen Diskurs zulassen, eine instabile wird ver

suchen, ihn zu unterdriicken, da er ihr geflihrlich werden konnte. Von dem Fall einer apoka

lyptischen Doktrin im halboffentlichen Raum muB das apokalyptische Ereignis unterschieden 

werden, das in der offentlichen Meinung als apokalyptisches Zeichen interpretiert wird und 

das eine apokalyptische Stimmung auslost. Hier geschieht ein tiberraschendes oder erschtit

terndes Ereignis, fUr das gewissermaBen offentlich eine ErkHirung gesucht werden muB. Die 

Regeln des Diskurses gelten insofern, als dabei nattirlich zunachst einmal diejenigen spre

chen, die legitimiert sind, also die Journalisten und die Spezialisten. Es gelten aber auch oko

nomische Gesetze, die nach verkaufsfOrdernden Erklarungen verlangen. 

6.1.3 Intertextualitat 

Jeder Text ist Teil eines kulturellen Diskurses, auf den er sich bezieht und aus dem er zi

tiert. Diese Intertextualitat gibt es nicht erst, seit Julia Kristeva den Begriff fUr die poststruk

turalistische Literaturwissenschaft gepragt hat.390 Nach Kristeva ist Intertextualitat nicht nur 

das bewuBte Zitieren anderer Texte, wie etwa in der Anspielung oder der Parodie, wie es seit 

388 Ebd., S. 27. 
389 Ebd., S. 28 f. 
390 Kristeva, Julia: Word, Dialogue and Novel, in: Moi, Toril (Hg.): The Kristeva Reader, Oxford 1990 (3. 
Aufl), S. 35-61. 
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der Antike als rhetorisches Mittel bekannt ist, sondem vielmehr eine dialogische Relation 

aller Texte untereinander. Ohne ihr in dieser extremen Position, wonach die Intertextualitat 

die Intersubjektivitat ersetzt und die Autonomie des Autors einschrankt, folgen zu wollen, 

Hillt sich eine intertextuelle Tradition der Apokalypsen aus dem jiidisch-christlichen Kultur

kreis bis in die amerikanische Filmproduktion feststellen. Die Apokalypsen selbst und ihre 

Symbole wurden immer wieder benutzt und variiert: Die Apokalypsen des Judentums benutz

ten ein Sammelsurium von Symbol en aus verschiedenen Quellen, viele Autoren arbeiteten an 

einem Text, erganzten ihn und gaben ihn weiter.391 Thomas Miintzer fordert in seiner Fiirs

tenpredigt 1524 "drumb muss ein neuer Daniel auffstehn"392, Karl Kraus zitiert die Johannes

Offenbarung in seinem Apokalypse-Aufsatz, ein Prediger auf der sinkenden Titanic in der 

Verfilmung aus dem Jahr 1997 verkiindet den neuen Himmel und die neue Erde, der Schwei

zer Hans Gygax entdeckt Diirers Buhlerin, die GroBe Hure Babylon, in den Umrissen Man

hattans.393 Ein Text iiber den Untergang kann nicht auBerhalb dieser Uberlieferung gelesen 

werden. Jede neue Apokalypse bezieht sich, beabsichtigt oder nicht, auf die semantische Tra

dition ihrer Vorgangerinnen. 

6.1.4 Interpretation und Entschliisselung 

Der Brite Stuart Hall hat untersucht, wie Bedeutungen im massenmedialen Kontext ausge

handelt werden, wie sie zirkulieren und sich verandem. Er kritisiert die klassische Vorstel

lung eines transparenten Bedeutungstranfers yom Macher zum Rezipienten. Er geht vielmehr 

davon aus, daB die Codierer und die Decodierer auf verschiedene Codes zuriickgreifen, daB 

also zum Beispiel die Leser eines Nachrichtentextes eine andere Bedeutung darin finden, als 

die Schreiber vorgesehen hatten. In seinem "encodingldecoding"-Modell hat Hall idealtypi

sche Lesarten entwickelt, die entweder der dominanten Position folgen oder ihr widerspre

chen und die in Zusammenhang mit der Klassenzugehorigkeit des Decodierers stehen.394 

John Fiske kniipft an dieses Modell an, kritisiert abeT die Bedeutung des Klassenantagonis

mus. Populare Texte bieten nach ihm ein ganzes Potential von Bedeutungen, mit den en die 

391 Vgl. Kap. 3.2. 

392 Geier. Manfred: Die Schrift und die Tradition. Studien zur Intertextualitiit. Miinchen 1985, S. 90. Geier in
terpretiert die Fiirstenpredigt als theologischen Intertext. 

393 Albig. Jiirg-Uwe: Tagebuch der Apokalypse. Siiddeutsche Zeitung Magazin v. 21.2.1996. S. 15-27. 

394 Hall. Stuart: EncodingIDecoding. in: Gray. A. I McGuigan. J. (Hg.): Studying Culture. An Introductory 
Reader. London 1993. S. 28-34. Vgl. Winter. Rainer: Cultural Studies als kritische Medienanalyse. Vom "enco
dingldecoding"-Modell zur Diskursanalyse. in : Hepp. Andreas I ders. (Hg.): Kultur - Medien - Macht. Cultural 
Studies und Medienanalyse. Opladen 1997. S. 47-62. 
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decodierenden Rezipienten spielen und sich dabei ihre eigenen Bedeutungen kreieren.395 Aus 

dem Bereich der deutschen Popkultur mag der Streit tiber die Band Die bOhsen Onkelz das 

Modell der verschiedenen Decodierungsmoglichkeiten veranschaulichen: Die einen htiren die 

Musik als harte Unterhaltungsmusik, fUr die anderen ist sie Ausdruck einer rechtsnationalen 

Gesinnung. DaB die Band selbst behauptet, sie habe sich von ihrer urspriinglichen rechten 

Meinung distanziert, und niemand so recht weiB, ob man ihr glauben darf, ist bezeichnend fUr 

die Uneindeutigkeit der Signifikationen. Halten wir also fest: Ein Text kann nie vollstiindig 

entschltisselt werden. Es gibt keinen vorgeschriebenen Sinn, ledigJich dominante und subver

sive Lesarten. Jeder kann mit einem Text machen, was er will, auch und vor all em die 

Apokalyptiker. Es ist typisch fUr das apokalyptische Denken, Zeichen seman tisch aufzuladen. 

Das kann auf beiden Seiten des Codierungsprozesses geschehen: Der Apokalyptiker kann 

einem Zeichen in seinem Text eine apokalyptisehe Bedeutung verleihen und umgekehrt kann 

er beim Lesen eines Textes ein Zeichen als apokalyptiseh deeodieren. Einen Naehriehtentext 

tiber die Sehlachtung von grippekranken Htihnern in Hongkong konnte ein Apokalyptiker fUr 

den Beginn apokalyptiseher Plagen verstehen, aueh ohne daB der Verfasser der Naehrieht 

daran gedaeht hat. Ebenso mag ein Apokalyptiker die deutsehe Ubersetzung des russisehen 

Wortes Tsehernobyl als Wermut mit dem Stern namens Wermut in der Johannes

Apokalypse396 in Verbindung gebraeht haben. Das apokalyptisehe Denken kann naeh dem 

Modell der variablen Decodierungen als subversive Lesart aufgefaBt werden. 

6.1.5 Das Apokalyptisehe als subversive Wahrheit 

Was in einer Gesellsehaft als wahr und falseh gilt, ist historiseh bedingt. Es wird in Dis

kursen ausgehandelt. Das ist aus apokalyptiseher Sieht besonders interessant, denn die Apo

kalypse stellt sich als subversive Lesart gegen das vorherrschende Modell von Wahr und 

Falsch. Gleiehzeitig beansprueht sie fUr sich, wahr zu sein. Der Apokalyptiker glaubt sieh im 

Besitz einer absoluten und nieht diskutablen Wahrheit. Die Apokalypsen stellen die jeweili

gen herrsehenden Wahrheitsmodelle in Frage und mtissen deshalb als gefahrlich (oder liieher

lieh oder wahnsinnig) gelten. Sie konnen aber aueh durch Kanonisierung entsehiirft werden. 

So wurden die friihehristliehen Apokalypsen von der Kirche als Irrlehren bekiimpft, die Jo

hannes-Apokalypse aber in den biblischen Kanon aufgenommen.397 Chiliastisehe oder messi-

395 Fiske, John I Harley. John: Reading Television. London 1978. 
396 Oftb 8,11. 

397 V gl. Kap. 3.4. 
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anistische Bewegungen tauchten im Mittelalter aber immer wieder auf, wenn in Krisenzeiten 

die Wahrheitsentwtirfe der Kirche nicht mehr ausreichend ErkHirung fUr die Notlage der 

Christen boten. 

Es gibt also Zeichen, die im gesellschaftlichen KommunikationsprozeB ihre Bedeutungen 

veriindem, und Regeln, nach denen geschrieben und verOffentlicht, also gesellschaftlich kom

muniziert wird. Der Bedeutungsveriinderung der Zeichen scheinen dabei zuniichst keine 

Grenzen gesetzt zu sein: Wie man gesehen hat, kann der Untergang eines Schiffes das Ende 

eines bestimmten Glaubens bedeuten oder auch seine Bestiitigung. Auch wenn ein Ereignis 

eine gewissermaBen natiirliche Interpretation bevorzugt (Ein Schiffsuntergang wird vermut

Iich eher zum Zeichen des Endes einer Epoche als der Start eines Flugzeuges), gibt es keine 

naturgegebene Verbindung zwischen Signifikat und Signifikant. In einer Gesellschaft mit 

massenmedialer Kommunikationsstruktur sind die Zeichen vielmehr (beinahe) frei verftigbar. 

Je mehr kommuniziert wird und je groBer der Vorrat an allgemein bekannten Zeichen, desto 

groBer sind auch die Kombinationsmoglichkeiten. Auf der anderen Seite gibt es Prozeduren, 

die die Diskurse begrenzen, ganz besonders einen apokalyptischen, weil er zerstoren oder 

veriindem will. Ein apokalyptischer Diskurs kann mit der Unterscheidung von Vemunft und 

Wahnsinn gestoppt werden oder mit der Bestimmung von Wah rem und Falschem. Er kann 

sich aber durchsetzen, vermutlich dann, wenn alte Diskurse nicht mehr zufriedenstellen oder 

sich als falsch erwiesen haben und ein Bedarf nach neuem Sinn entsteht. 

6.1.6 Mediengesetze zur Berichterstattung tiber Katastrophen 

Der Sozio loge und Kulturwissenschaftler Rolf Lindner hat fUnf Thesen fUr den Umgang 

der Medien mit Katastrophen aufgestellt.398 Er geht davon aus, daB die Nachricht aus einer 

Art Informationsrohstoff produziert wird. Nachrichten zielen auf das Atypische, Unerwartete 

und Regelwidrige (These I). Damit ist die Abweichung "die heimliche Grundkategorie eines 

auf dem Selektionsprinzip des Nachrichtenwerts beruhenden Joumalismus. "399 Der Nachrich

ten wert wird auch durch den Fetischismus der Zahl, das Gesetz der Prominenz und die Prin

zipien von Aktualitiit, NiihelBetroffenheit und Dramatik bestimmt (These 2). Deshalb ist fUr 

Lindner der Untergang der Titanic die ideale Nachricht, deren Wert er so berechnet: "Promi

nente Passagiere + Anzahl der Opfer + Hohe des Schadens + Dramatik und Tragik der Um-

398 Lindner. Rolf: Medien und Katastrophen. FOnf Thesen. in: Dreitzel. Hans Peter I Stenger, Horst (Hg.): Un
gewollte SelbstzersWrung. Reflexionen iiber den Umgang mit katastrophalen Entwicklungen. FrankfurtINew 
York 1990. S. 124-134. 
399 Ebd .• S. 125. 
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stiinde + Unerwartetheit des Ereignisses".400 Dem lieBe sich, wie die Untersuchung iiber die 

Berichterstattung gezeigt hat, die Moglichkeit hinzufiigen, der Katastrophe variable Sinnmo

delle iiberzustiilpen. Eine Katastrophe kann als die Nachricht par excellence gelten (These 3). 

Sie ist fUr die Medien je besser geeignet, desto iihnlicher ihre Frequenz der Medienfrequenz 

ist (These 4). Der Fall Tschernobyl brachte jeden Tag neue Informationen, die das AusmaB 

der Kata-strophe und die Betroffenheit steigerten: 1m Reaktor versuchte man das Feuer zu 

loschen, und in den Undern mit nuklearem fallout maS man die Strahlung. (Das macht, am 

Nachrichtenwert gemessen, Tschernobyl noch idealer als die Titanic: die Betroffenheit war 

groBer.) Eine Diirre hat weniger Nachrichtenwert als eine Flut. Das Ereignis ist wichtiger als 

die Entwicklung. Deshalb sind "katastrophale Enwicklungen ( ... ) unvereinbar mit der Ereig

nisorientiertheit der Medien"401 (These 5). Zu ergiinzen ware die Tendenz vor allem der Bou

levardpresse, Aufmerksamkeit durch die Wahl eines nicht mehr steigerungsflihigen Aus

drucks zu gewinnen. 1m Bemiihen, einer Nachricht Einzigartigkeit zu verleihen, werden oft 

die aberwitzigsten Superlative erfunden, wie etwa die "bisher tragischste Bilanz in der 

53jiihrigen siidpazifischen Wettfahrt" in einem Spiegel-Bericht.402 Superlative, Begriffe wie 

Katastraphe und Tragodie und Vorsilben wie Super- gehoren zum Standardrepertoire einer 

Nachrichtenredaktion. Durch ihre Hiiufigkeit verlieren sie an AussageIcraft, Krise und Katast

raphe sind Mediennormalitiit. Das apokalyptische Denken entspricht in vielen Punkten den 

Mediengesetzen. Ein Ereignis, das den Wert einer Sensationsnachricht hat, taugt oft auch 

zum apokalyptischen Zeichen. Aus heiden liiBt sich, die Erschrockenheit des Rezipienten 

ausnutzend, eine zu erwartende weitere dramatische Entwicklung ableiten. Auch "die Reduk

tion von Entwicklungen auf Ereignisse"403 kommt der apokalyptischen Erziihlung entgegen: 

Ein Nachrichtenredakteur versucht wie der Apokalyptiker, sein Thema in Bildern darzustel

len und in Momentaufnahmen sichtbar zu machen. So verdichtet zum Beispiel die Aufnahme 

eines Atompilzes die Entwicklung der Atomforschung und die GroBe moglicher Folgen in 

einem einzigen Bild. 

400 Ebd., S. 126. 

401 Ebd., S. 128. 

402 Der Spiegel, Nr. 111999 v. 4.1., S. 146. 

403 Ebd., S. 129. 
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6.2 Anlage der Untersuchung 

1m folgenden untersuche ich apokalyptische Erziihlungen vor der lahrtausendwende unter 

Riickgriff auf die geschichtliche Tradition der Apokalypsen in der christlich-naturwissen

schaftlich gepriigten westlichen Kultur. Meine These ist, daB die Medien auf die Apokalypse 

als Verlaufs- und Erkliirungsmodell zuriickgreifen. Dabei geht es mir weitergehend urn die 

Fragen, ob die Apokalypse den Blick auf die Realitiit verstellt und ob sie ein angemessener 

Umgang mit existentiellen Bedrohungen der Menschheit ist. Diese grundsiitzlichen Fragen 

sind durch die Analyse von Texten allein nicht zu beantworten und in dieser Arbeit nicht ope

rationalisierbar. Sie sollen als weitergehendes Erkenntnisinteresse im Hintergrund bleiben. 

Zuniichst systematisiere ich, wonach ich suche (den Begriff der apokalyptischen Erziihlung) 

und beschreibe dann, wie ich vorgehen werde. 

6.2.1 Die Systematisierung des Begriffs der apokalyptischen Erziihlung im massenmedialen 
Kommunikationskontext 

I. Die apokalyptische Erziihlung 

Eine apokalyptische Erziihlung ist ein Text, der der klassischen narrativen Form der apoka

Iyptischen Figur folgt, die eine Transformation durch Zerst6rung ankiindigt. Die apokalypti

sche Erziihlung verbindet eine als krisenhaft empfundene Gegenwart mit den Motiven von 

Endzeit und Untergang sinnstiftend zu einer Erziihlung von einer besseren Zukunft, die sich 

erst im Untergang enthiillt. Apokalyptisches Denken entsteht oft, wenn die Grundlagen einer 

Gemeinschaft in Gefahr sind und der Leidensdruck unertriiglich ist. 

2. Die Berufung des Apokalyptikers 

Der Apokalyptiker fiihlt sich im Besitz einer esoterischen Wahrheit (urspriinglich aus gott

Iicher Quelle), die er verkiindet. 

3. Das Realitiitsverstiindnis des Apokalyptikers 

Das Weltbild des Apokalyptikers ist totalitiir. Er neigt dazu, mit einem umfassenden Deu

tungsanspruch alles Geschehen in sein Erkliirungsmodell einzubinden. Ereignisse werden in 

ihm zu Zeichen. Der Apokalyptiker denkt deterministisch, er definiert die Zukunft als ge

schlossen: es gibt darin nur ein dualistisches Entweder-Oder. Er reduziert komplexe Zusam

menhiinge auf Dualismen. 

4. Die Darstellung der Apokalypse 

Eine apokalyptische Erziihlung ist bildhaft und symbolhaft. 
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5. Die Reichweiten der Apokalypsen 

Apokalypsen konnen verschiedene Reichweiten und GeltungsanspIiiche haben: Sie konnen 

sich an eine Gemeinschaft, die ganze Menschheit oder die ganze Erde richten. 1m Zeitalter 

globaler Zusammenhange formulieren viele apokalyptische Erzahlungen einen globalen Gel

tungsanspruch. 

6. Die Botschaft der Apokalyptiker 

Die apokalyptischen Erzahlungen formulieren Entscheidungszwang und Handlungs

druck.404 

6.2.2 Die Operationalisierung der Inhaltsanalyse 

1. Thema der Untersuchung 

In den folgenden Kapiteln soli es urn apokalyptische Erzahlungen mit globaler Reichweite 

und existentieller Thematik gehen, also urn authentische Apokalypsen nach Eurich.405 

2. Der Kontext 

Ich untersuche die Texte, in denen ich apokalyptische Erzahlungen vermute, in ihrem his-

torischen Kontext. Dazu miissen folgende Fragen beIiicksichtigt werden: 

- Welche Bedeutung hat das beschriebene Thema fiir die Gesellschaft? 

- Wie ist das Thema entstanden (Genese des Themas)? 

- Wer spricht daIiiber? 

- Welches Medium nimmt das Thema wie auf? 

- Welche Positionen gibt es? Aus welchem politischen Spektrum, aus welcher Weltan-

schauung, aus welchem Milieu? Welche Interessen stehen dahinter? 

- Fiir welche Rezipientengruppe? 

- In welcher Form wird daIiiber berichtet? Fiktional (Film, Literatur etc.) oder nicht-

fiktional (Kommentar, Reportage, Hintergrundbericht etc.)? 

404 Hansruedi Spiirri arbeitet mit einer ahnlichen, semiotischen und strukturalistischen Definition des apokalyp
tischen Diskurses, der die Elemente Gesandter, Held, Konflikt, Gegner, veranderte Ausgangssituation enthlill. 
Ein einzelner apokalyptischer Text verleiht dabei bekannten Topics eine neue apokalyptische Bedeutung. V gl. 
Spiirri, Hansruedi: The desire of "crises": An Occidental way of existing, in: Noth, Winfried (Hg.): Semiotics of 
the Media. State of the Art, Projects, and Perspectives, BerlinINew York 1997, S. 831-840. Klaus Vondung halt 
eine inhaltliche Definition der Apokalypse als Begriff fiir nicht moglich, er beschrankt sich auf die Kennzeich
nung der Apokalypse als Text und Symbolik der Erfahrungsauslegung. Vgl. Vondung, Klaus: Die Apokalypse in 
Deutschland, Miinchen 1988, S. 47 f. Faulstich u.a. bezeichnen Werke als apokalyptisch, die eine auf Untergang 
oder Katastrophe zusteuernde Ordnung beschreiben. Vgl. Faulstich, Werner I Grimm, Gunter E. I Kuon, Peter: 
Apokalypse. Weltuntergangsvisionen in der Literatur des 20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 1986, S. 9. 
405 Zur Auswahl vgl. die Einleitung zu den jeweiligen Kapiteln. 
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2. Methode 

Die Texte untersuche ich mittels qualitativer Inhaltsanalysen, bei denen ich einen semioti

schen mit einem hermeneutischen Ansatz kombiniere. Dabei suche ich 

- eine als krisenhaft beschriebene Gegenwart, 

- beschriebene Ereignisse, die moglicherweise den gesellschaftlichen Grundkonsens in 

Frage stellen, 

- die apokalyptische Figur (Transformation durch Zerst5rung), 

- das Motiv der Enthiillung, 

- die Vision einer besseren Zukunft, 

- bildliche oder symbolhafte Interpretationen von Ereignissen, 

- Kommentatoren, die beanspruchen, eine richtige Deutung der Ereignisse zu liefem und 

eine esoterische Wahrheit zu verkiinden, 

- Bedeutungsveranderungen von Zeichen; Phanomene (Ereignisse oder Dinge), die zu Zei

chen fiir etwas anderes werden, 

- Bilder aus der traditionellen Semantik der christlichen Apokalypsen und ihrer kulturellen 

Verarbeitungen sowie des Weltuntergangs, 

- Reduktion von Komplexitat auf Dualismen, 

- ein geschlossenes Zukunftsmodell, das auf ein Entweder-Oder zulauft, 

- ein totalitares Erklarungsmodell mit umfassendem Deutungsanspruch, 

- Aussagen zum Ende der Welt, 

- Formulierungen von Entscheidungszwang und Handlungsdruck. 

3. Medienspezifische Einschriinkungen 

Dabei miissen die Eigengesetzlichkeiten, Gewohnheiten und Trends der jeweiligen Medien 

beriicksichtigt werden. Die folgenden Elemente miissen erst als film-, literatur- oder zei

tungsspezifisch geJesen werden, bevor man sie als apokalypsespezifisch interpretieren kann. 

Fur den Film: 

Filmspezifische Mittel, die den Kennzeichen der apokalyptischen Erziihlung iihneln oder 

entgegen kommen, sind 

- die sinnliche und bildhafte Darstellung: Die Starke des Filmes ist die sinnliche Darstel

lung. Bei Katastrophenfilmen hangt das AusmaB der Zerst5rung auch yom Budget der Produ

zenten abo Die neuen Moglichkeiten der Computeranimation erleichtem die Visualisierung 

der groBtmoglichen Zerst5rung; 

- Intertextualitat und Zeichenhaftigkeit: Filme sind in hohem MaBe intertextuell, sie zitie

ren oft aus anderen Filmen gleichen Genres und verweisen auf sie. Filme gleichen Genres 
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sind oft Variationen gleicher Grundmodelle, die in ihrem Spannungsablauf der apokalypti

schen Figur iihneln; 

- die Motive des HeIden und des Bosen: Der Unterhaltungsfilm verwendet die klassischen 

narrativen Motive wie den unverwundbaren (guten) HeIden, das monstrose (bose) Ungeheu

er, und den Kampf zwischen Gut und Bose. Dabei steht der gute Held wie der Verkiinders 

einer apokalyptischen Wahrheit auf der Seite der Gerechten, wahrend der Bose Ziige des An

tichristen tragt. 

Fur Zeitungen: 

Urn Interesse zu wecken, bedienen sich vor allem Boulevardzeitungen polemischer Rheto

rik, dramatischer Elemente und oft Zuspitzungen. Dazu gehoren unter anderen 

- die Figur der Hyperbel und die haufige Benutzung von nicht mehr steigerungsfahigen 

Ausdriicken, 

- die Interpretation eines Ereignisses als Zeichen fUr eine Krise, 

- die Androhung von Verschlimmerung und die vorschnelle Annahme eines generellen 

Niedergangs, 

- die Prinzipien der Aktualitat, des Besonderen, der Sensation. 

Fur Literatur: 

Die Literatur verwendet dramatische Elemente und eine bildliche Sprache iihnlich wie der 

Film. Sonst gelten keine genrespezifischen Einschrankungen. 

4. Thesen 

I. Die Berichterstattung iiber Ereignisse, die als Katastrophen gewertet werden, folgt oft 

einem apokalyptischen Verlaufsmodell. Dabei wird das Ereignis als Enthiillung einer fal

schen Entwicklung und damit als Zeichen eines bevorstehenden Untergangs verstanden. 

2. Die apokalyptische Erziihlung dient dazu, einem Ereignis einen hoheren Sinn zu verlei

hen. 

3. Eine mogliche Katastrophe oder der bevorstehende Untergang werden in detailreichen 

und bildhaften Darstellungen imaginiert. Das befriedigt eine Lust am Grauen und befreit von 

Angst (Katharsis-Hypothese). 

4. Wenn die Ereignisse den gesellschaftlichen Konsens gefahrden, wird moglicherweise 

eine LOsung auf Ebene hoherer Kontrolle formuliert, urn die Pramissen der Gesellschaft nicht 

zu erschiittern. Das nimmt der apokalyptischen Erzahlung ihre Subversivitat. 

5. Die apokalyptische Erziihlung zwingt zur Stellungnahme und formuliert einen Hand

lungszwang. Die Warnung vor falschen Entwicklungen kombiniert mit der Untergangsdro-
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hung ist ein starkes Argument flir den ProzeG der Meinungsbildung. Sie konnte so als Kataly

sator gesellschaftlicher Entwicklungen wirken (Katalysator-These). 

5. Grenzen der Untersuchungen 

Ich definiere die Apokalypse als Text. Die apokalyptische Erzahlung ist eine Konstruktion, 

die Erleben strukturiert. Die InhaJtsanalyse kann deshalb nur Texte als Interpretation von 

Wirklichkeit beschreiben, nicht die Wirklichkeit selbst. Die Frage, inwieweit die einzelnen 

apokalyptischen Erzahlungen einer wie auch immer erkennbaren Wirklichkeit entsprechen, 

wirft erkenntnistheoretische Fragen auf, und ist hier nicht zu beantworten, ebensowenig wie 

die sich anschlieBende Frage, ob die apokalyptische Erzahlung ein angemessener Umgang 

mit der Wirklichkeit ist. Uberlegungen zu dieser Frage miissen notwendigerweise subjektiv 

bleiben. 

Ein weiteres Problem stellt die Frage nach der Quelle oder dem Autor einer apokalypti

schen Erzahlung: Gibt es iiberhaupt einen Autor der Apokalypse, oder entsteht sie an ver

schiedenen sich wechselseitig beeinflussenden Stellen des Diskurses? Selbst da, wo ein Dreh

buchautor und ein Regisseur eines apokalyptischen Filmes als Autoren in Erscheinung treten, 

ist die Frage nicht eindeutig beantwortet. Thre Arbeit entsteht unter kommerziellen Druck und 

muG das Publikumsinteresse treffen. Das beeinfluBt - neben der Originalitat der Autoren - die 

Wahl des Themas und ihre filmische Umsetzung. 

Mit dem poststrukturalistischen Konzept des Autors, der nicht llinger als eigenstandige 

Quelle und schon gar nicht als Original genie zu gel ten hat, sondern als Schnittstelle eines 

Diskurses, laBt sich die Frage nach der Entstehung umgehen oder beantworten: Wir haben es 

hier mit Diskursen zu tun, die an bestimmten Stellen apokalyptische Erzahlungen als Inter

pretation von Ereignissen hervorbringen. 

Ungekllirt bleibt auBerdem die Frage, ob die apokalyptische Erzahlung instrumentalisiert 

wird. Die Katharsis-Hypothese legt die Instrumentalisierung der apokalyptischen Erzahlung 

durch Krafte nahe, denen an der Erhaltung des Status quo gelegen ist. Trafe aber die Kataly

sator-These zu, konnte man vermuten, daB urn gesellschaftlichen Wandel bemiihte Krafte 

apokalyptische Erzahlungen flir ihre Zwecke verwenden. Die Analyse der Texte allein kann 

dazu nur Hinweise geben. 

Wenn ich dennoch von Apokalyptikern spreche, so meine ich damit Autoren einzelner a

pokalyptischer Texte, die sich in einen in apokalyptischen Tonen geflihrten Diskurs einmi

schen. 
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7 Apokalypse 1999: Zur apokalyptischen Befindlichkeit vor der lahrtausend
wende 

lch sage Euch in Wahrheit, das ist nicht nur das Ende von diesem, sondem auch und zu
erst von jenem, es ist das Ende der Geschiche, das Ende des Klassenkampfes, das Ende der 
Philosoph ie, der Tod Gottes, das Ende der Religionen, das Ende des Christentums und der 
Moral (was die groj3te Naivitat war), das Ende des Subjekts, das Ende des Menschen, das 

Ende des Abendlandes, das Ende des Odipus, das Ende der Welt, Apocalypse now, ich sage 
euch in der Sintflut, dem Feuer, dem Blut, dem erderschiittemden Beben, dem Napalm, das 

aus Hubschraubem vom Himmelfallt, so wie die Prostituierten, und dann auch das Ende der 
Literatur, das Ende der Malerei, der Kunst als Sache der Vergangenheit, das Ende der Psy

choanalyse, das Ende der Universitat, das Ende des Phallogozentrismus und was weij3 ich 
noch alles. 

Jacques Derrida406 

Was sind die Voraussetzungen fUr apokalyptische Erzlihlungen kurz vor der Jahrtausend

wende? Ich frage nach einer empfundenen Endzeit vor der Jahrtausendwende und danach, 

wie die Menschen mit der von ihnen selbst verursachten Bedrohung der Welt umgehen. Wel

che medialen Konstrukte gibt es, die die Krisen und Gefahren von Welt und Gesellschaft 

thematisieren? Vnd welche Rolle spielt dabei das apokalyptische Denken und seine histori

sche Tradition? Wie erscheint es in den Medien, und welche Geisteshaltung verbirgt sich 

dahinter? 

In den vorangehenden Kapiteln habe ich die Apokalypse als eine Erzlihlung definiert, in 

der die Gegenwart als Krisenzeit empfunden wird und in der das Neue nur aus der Vemich

tung des Alten entstehen kann. Der historische AufriB hat die semantische und ideenge

schichtliche Tradition des apokalyptischen Denkens beleuchtet, und die historischen Beispie

Ie aus diesem Jahrhundert haben gezeigt, wie apokalyptisches Denken im Kontext der Mas

senmedien aussehen kann. 

Vor diesem Hintergrund untersuche ich beispielhafte apokalyptische Erzlihlungen der 

neunziger Jahre aus dem fiktionalen und nicht-fiktionalen Bereich. Was ich geme wissen 

mochte, aber nicht beantworten kann, ist die Frage, ob die apokalyptischen Konstrukte dem 

Zustand der Welt angemessen sind. Vnd am Iiebsten auch noch: Wenn sie es nicht sind, was 

wlire es dann? Doch im Zeitalter der kleinen Baustellen sind Weltrettungsversuche unzeitge

mliBe Projekte. Der Gedanke, daB sie vielleicht notig wliren, ist typisch fUr den Schreiber ii

ber Apokalypse: Beim Nachdenken tiber seinen Gegenstand wird er oft seiber apokalyptisch. 

406 Derrida, Jacques: Von einem neuerdings erhobenen apokalyptischen Ton in der Philosophie, in: ders.: Apo
kalypse, GrazIWien 1985, S. 55. 
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Es bleibt die Moglichkeit der Beschreibung und des Vergleichs mit historischen Apokalyp

sen, die Frage nach dem Weltverstandnis der apokalyptischen Erzlihlungen und der dahinter 

stehenden Geisteshaltung. Ich untersuche dazu apokalyptische Erzlihlungen, die aus meiner 

Sicht existentielle Fragen beriihren. Nattirlich kann immer irgend jemand denken, daB irgend 

etwas ganz entscheidend schief lauft und nur der ganz groBe Knall das andem kann. Eine 

solche Vorstellung ware der Form nach apokalyptisch, doch soli sie hier nicht interessieren. 

Hier soli es urn Erzlihlungen gehen, die tiber den beschriebenen Kontext hinaus die existen

tielle Situation des Menschen in der Welt zum Thema haben, die heute zum wesentlichen 

Teil durch Menschen gemacht ist. 

Vor der Interpretation der einzelnen apokalyptischen Erzlihlungen versuche ich ihren Ent

stehungskontext im weitesten Sinne zu beschreiben. Dazu gehOren die Fragen nach den ge

sellschaftlichen Stimmungen vor der Jahrtausendwende, die Frage nach den Vorstellungen 

von der Zukunft und dem Zustand zur Welt. Solche Fragen sind nicht einfach zu operation a

Iisieren, Einstellungen und Stimmungen lassen sich nur schwer fassen. Ich berufe mich auf 

die Einschiitzungen von Historikem und Soziologen und ziehe die Medien als Barometer des 

Zeitgeistes heran. Das ist das Thema dieses Kapitels. 

7.1 Zukunftskonzeptionen: ein postutopisches Zeitalter 

7.1.1 Minois' Diagnose eines a1lgemeinen Pessimismus 

Hier und da geht man noch weiter, ins Zynische, und rechtfertigt den Gang der Geschich
te, ja der gesamten Weltentwicklung ganz eigentlichfiir den Handgebrauch des modemen 

Menschen, nach dem zynischen Kanon: Gerade so mujJte es kommen, wie es gerade jetzt 
geht, so und nicht anders mujJte der Mensch werden, wie jetzt die Menschen sind, gegen die

ses MujJ darf sich keiner auflehnen. 

Friedrich Nietzsche407 

Der Historiker Georges Minois zlihlt in seiner Geschichte der Zukunft eine halbe Seite lang 

die Katastrophen dieses Jahrhunderts auf und fragt: "Wer kann in diesem Klima noch so ver

riickt sein, an die Zukunft zu glauben?"408 Der Schock des ersten Weltkriegs hat eine Zunah

me dtisterer Vorhersagen hervorgerufen. Als Kulturpessimisten nennt Minois Karl Kraus, 

Freud, Wittgenstein und Spengler. Die pessimistische Science-fiction-Literatur nimmt den 

407 Nietzsche, Friedrich: Yom Nutzen und Nachteil der Historie fUr das Leben, Unzeitgemlisse Betrachtungen, 
zweites Stiick, Werke in drei Blinden, erster Band, Miinchen 1966, S. 266. 

408 Minois, Georges, a.a.O., S. 681. 
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Platz der positiven Utopien der vorherigen Jahrhunderte ein. "Das Paradies der Utopie wird 

in der Gegenutopie zur Holle", so faBt er die Haltungen von Jewgeniy Samjatin (Wir, 1920), 

Aldous Huxley (Brave New World, 1932), George Orwell (1984, 1948) und Ray Bradbury 

(Fahrenheit 451,1953) zusammen.409 

FUr die vierziger Jahre stellt Minois einen grundsatzlichen Zweifel fest: "Der Pessimismus 

wurzelt tatsachlich zum groBen Teil in der BewuBtwerdung einer immer breiteren Kluft zwi

schen dem technischen Vermogen und dem moralischen Vermogen."410 Spatestens seit dem 

Reaktorunfall von Tschemobyl dUrfte auch der Zweifel an der Kontrollierbarkeit des techni

schen Vermogens den Pessimismus verstarken. 

Die VeroffentJichung des Meadows-Berichts des Club of Rome 1971 hat entscheidend da

zu beigetragen, daB sich auch in der offentlichen Meinung eine pessimistische Einschatzung 

der Zukunftsaussichten verbreitete. Minois stellt fest, "daB nach den Philosophen, den Ge

genutopisten, den Science-fiction-Autoren nun auch die Okonomen, Soziologen und Histori

ker dem Pessimismus verfallen und die Zukunft in schwarzen Farben sehen. "411 FUr die heu

tige Situation stellt er ein "Klima einer allgemeinen Krise" fest.412 Wie weit das wirklich so 

ist, das heiBt, ob es von allen wirklich so empfunden wird, versuche ich noch genauer zu un

tersuchen. 

Parallel zum allgemeinen Skeptizismus stellt Minois eine unverandertes oder sogar stei

gendes Interesse an den volkstUmlichen Formen der Wahrsagung, der Astrologie und reJigio

ser Prophezeiungen fest.413 "Kein Fehlschlag, kein Beweis fUr die Inkoharenz und Absurditat 

dieser Methoden erschUttert das Vertrauen eines Uberraschend groBen Teils der BevOlke

rung", schreibt Minois.414 Das wiederum ist ein Indiz fUr die Schwache der Vemunft, zumin

dest in Momenten von Unsicherheit und Angst. Horoskope und Wahrsagungen haben wohl 

auch eher eine therapeutische Funktion, und sie konnen auch, so vermute ich, zumindest in 

der Form von Kirmeswahrsagungen oder Tageszeitungshoroskopen, ein Spiel mit Zeichen 

und Signifikanten sein, ohne daB ihnen eine prophetische Bedeutung im urspriinglichen Sinn 

beigemessen wUrde. Minois jedenfalls faBt zusammen: "Das enttauschte 20. Jahrhundert hat 

wamende Alptraume."415 

409 Ebd., S. 686. 
410 Ebd., S. 683. 
411 Ebd., S. 703. 

412 Ebd., S. 703. 
413 Ebd., S. 712 ff. 
414 Ebd., S. 712. 

415 Ebd., S. 689. 
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Die Schwachen der Prognosen der Vergangenheit haben eine allgemeine Skepsis gegen

tiber zuktinftigen Prognosen und der Moglichkeit, tiberhaupt etwas tiber die Zukunft aussagen 

zu konnen, hervorgerufen.416 Die Medien ziehen vor der Jahrtausendwende eher Bilanzen, als 

daB sie Prognosen vomehmen. Die Diskussionen urn die Technikfolgenabschatzung haben 

eine Einsieht in die Komplexitat der Dinge gelehrt.417 Prognosen tiber die Zukunft scheinen 

beinahe so fern wie die Uberlegungen der Astrophysiker tiber die Zukunft des Universums. 

Minois berichtet von verschiedenen Prognosen tiber das mogliche Ende des Universums: Es 

konnte sich so lange ausdehnen, bis aile Stemen erloschen und aile Materie zu schwarzen 

LOchem zusammensttirzt, die sich schlieBlieh in Licht auflosen. Oder aber das Universum 

dehnte sich nur zu einer bestimmten GroBe aus und beganne dann, sich wieder zusammenzu

ziehen, urn sieh nach einem neuen Big Bang wieder auszudehnen und schlieBlich wieder zu

sammenzuziehen und so weiter. Bei aller Vorsieht vor Aussagen tiber vereinfachte Darstel

lungen naturwissenschaftlicher Uberlegungen: Zumindest die popularwissenschaftliehe und 

vereinfachte Version dieser Theorien ahnelt den mythischen Urformen der Weltkonzeption, 

der Vorstellung sich zyklisch emeuemder Welten wie etwa im Hinduismus oder aber einem 

apokalyptischen Ende mit leuchtenden Stemen, allerdings ohne neue Schopfung. 

Diese astrophysischen Hypothesen scheinen mir exemplarisch fUr unser Verhaltnis zu 

Prognosen tiberhaupt zu sein.418 Die Prognostizierenden sind sich nieht einig, den Laien feh

len Wissen und Methoden, urn ihre Vermutungen zu tiberpriifen, und in jedem Fall stehen 

aile den moglichen Ereignissen offensiehtlich machtlos gegentiber. Also, so konnte eine mog

Iiche Konklusion lauten, also ist es ega\. Ich vermute, daB diese Haltung typisch ftir die spa

ten neunziger Jahre ist, eine Zeit ohne Zukunft und Utopien. 

7.1.2 Die neunziger Jahre aIs postutopische Zeit 

Am Ende der siebziger Jahre veroffentliehte Jean-Francois Lyotard seinen Bericht Das 

postmodeme Wissen419• Darin diagnostiziert er den Niedergang der groBen Erzahlungen - der 

Dialektik des Geistes, der Hermeneutik des Sinns, der Emanzipation des vemtinftigen oder 

arbeitenden Subjekts - und den Verlust ihrer Legitimierung.420 Die groBen Erzahlungen ein-

416 Ebd., S. 703. 

417 Ebd., S. 728. 

418 Vor aHem die Konvergenz verschiedener Technologien zu iiberkomplexen Systemen macht prazise Progno
sen unmoglich. V gl. Eurich. Claus: Die Megamaschine, a.a.O., S. 103. 

419 Lyotard, lean-Francois: Das postmoderne Wissen. Ein Bericht, Wien 1994 (3. Aufl.) 
420 Vgl. ebd., S. 13 u. 112. 
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ten die Ziele von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, sie gaben vor, wonach zu streben 

war. Sie waren Antworten auf die Frage nach dem Sinn. Nach ihrem Niedergang gegen Ende 

der flinfziger Jahre, am Ende der Wiederaufbauphase in Europa, merkantilisiert sich das Wis

sen. Es geht nicht mehr urn das Wahre, das Schone, das Richtige, sondem urn das Effiziente, 

urn Kompetenzen, nicht urn Ideale. Es bildet sich ein Netz von Experten, die nicht an einem 

groBen Entwurf, sondern an vielen kleinen Baustellen arbeiten.421 Bedeutet das einen Verlust 

flir die Gesellschaft, die viel diskutierte Orientierungslosigkeit? Lyotard meint nein: "Die 

Sehnsucht nach der verlorenen Erzlihlung ist flir den GroBteil der Menschen selbst verloren. 

Daraus folgt keineswegs, daB sie der Barbarei ausgeliefert waren. Was sie daran hindert, ist 

ihr Wissen, daB die Legitimierung von nirgendwo anders herkommen kann als von ihrer 

sprachlichen Praxis und ihrer kommunikationellen Interaktion. "422 Und an anderer Stelle: 

"Jeder ist auf sich selbst zuriickgeworfen. Und jeder weiB, daB dieses Selbst wenig ist." Den

noch ist dieses Selbst nicht "nicht isoliert, sondern in einem Gefiige von Relationen gefangen, 

das noch nie so komplex und beweglich war."423 

Daraus folgt eine Pluralitlit der Sinnentwiirfe und Lebensstile jenseits der groBen Utopien 

und Dualismen, eine gesellschaftliche Mobilitlit, die alte Milieus und Weltanschauungsge

meinschaften auflost. Das bedeutet groBere Freiheit flir den einzelnen, aber auch einen Ver

lust an Koharenz, Sicherheit, Routine und vererbter Identitat. Diejeinigen, die sich in dieser 

"Kultur des neuen Kapitalismus" zurechtfinden, sind flexible Menschen, wie Richard Sennett 

sie genannt hat.424 In dieser neuen Kultur hat die Flexibilitat die Routine ersetzt, zunlichst am 

Arbeitsplatz und als Folge auch im Privaten. Die wirtschaftliche Kultur des Re-engineering, 

der permanenten Innovation und der flexiblen Spezialisierung schwlicht die Identitat der fle

xi bIen Menschen, mindert den Wert ihrer person lichen Lebenserfahrung und verlangt von 

ihnen, sich permanent auf Risiko einzulassen.425 Das fOrdert eine ironische Lebenshaltung, 

bei der Relativismus und Zweifel den Glauben an iibersubjektive GewiBheit ersetzt haben.426 

Der flexible Mensch, so vermutet Sennett, hat Angst, und er muB mit der Wahrscheinlichkeit 

des Scheitern rechnen.427 

So mogen neben dem Selbstverwirklichungspostulat auch Unsicherheit und Visionslosig

keit als Zeichen der Zeit gelten. Splitestens der Zusammenbruch des Kommunismus im Osten 

421 Vgl. ebd., S. 13,26, 130u 142. 
422 Ebd., S. 122. 
423 Ebd., S. 54 f. 

424 Sennett, Richard: Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus, Berlin 1998. 
425 Ebd., S. 39 ff., 64, 75 ff., 18 ff., 121 ff. 
426 Ebd., S. 155 f. Sennett bezieht sich auf Rorty, Richard: Kontingenz, Ironie und Solidaritiit, Frankfurt am 
Main 1997 (4. Aufl.), S. 14 f. 
427 Sennett, Richard, a.a.O., S. 159 ff. 
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hat den alten Gegensatz von Kommunismus und KapitaIismus obsolet gemacht. Der Kom

munismus ist zerfallen, das andere - der Kapitalismus, der freie Markt, die Demokratie, wie 

auch immer - ist ubriggeblieben, ohne euphorische Siegesgefiihle bei seinen Anhangem aus

zulosen. Zu groB sind die Probleme, die beide Systeme hervorgebracht haben (Umweltzersto

rung, Technikfolgen) und deren LOsungen vermutlich quer zu den alten Lagem gefunden 

werden mussen. In der westlichen Welt wahlt man nicht Hinger zwischen zwei Extremen. Die 

alte, Orientierung stiftende Moglichkeit der Identitat durch Ausgrenzung, entweder links und 

nicht rechts oder aber rechts und nicht links zu sein, ist verloren. 

Der Amerikaner Francis Fukuyama hat daraufhin das Ende der Geschichte postuliert. Sei

ne viel diskutierte und oft bestrittene These von der liberalen Demokratie als endgiiltiger Re

gierungsform geht von einer seit langem verworfenen Annahme aus, namlich daB die 

Menschheitsgeschichte einen koharenten und zielgerichteten Verlauf nimmt, "der letztlich 

den groBten Teil der Menschheit zur Iiberalen Demokratie fuhren wird."428 Fur die USA und 

die meisten Under Westeuropas ist damit das Ziel verwirklicht, es gibt keine Utopie mehr, 

an der man arbeiten muBte. Diese Annahme kann man bestreiten und kritisieren; uber den 

Status quo hinausweisende Gegenentwurfe, die gesellschaftliche Relevanz erreicht hiitten, 

wird man jedoch nicht finden. 

Visionen einer besseren Welt finden sich bei Wissenschaftlem im Bereich der Gen- und 

Informationstechnologien, bei Umweltschutzem und bei Wissenschaftlem, die sich von einer 

neuen Verbindung von Spiritualitiit und Wissenschaft ein neues Denken versprechen. Die 

Visionare der Neuen Medien lassen sich als Nachfolger der alten Technikvisioniire sehen, die 

den gesellschaftlich liingst umstrittenen Machbarkeitsglauben auf Neue Medien und neue 

Vorstellungen vom Menschen ubertragen. Diese Visionen haben aber nicht den Rang der 

alten groBen Erziihlungen und ebensowenig gesellschaftliche Akzeptanz als leitende Utopie. 

Die Motivation der okologischen Visioniire dagegen ist die Erhaltung des Status quo, die 

Verhinderung von noch groBerem Schaden. Das unterschiedet sie von den klassischen Uto

pien, die nach einem neuen und besseren Zustand strebten. Das konservative Streben der 0-
kologen wird daher in der offentlichen Meinung als unangenehmes, aber notwendiges Anlie

gen gesehen, den gegenwiirtigen Zustand so zu gestalten, daB er kunftig fortbestehen kann. 

Einzig die Visioniire eines neuen, Wissenschaft und Spiritualitiit verbindenden Denkens 

konnten utopische Kraft entfalten. Ihre Entwurfe sind bislang jedoch keinem groBeren Publi

kum bekannt.429 

428 Fukuyama, Francis: Das Ende der Geschichte. Wo stehen wir? Miinchen 1992, S. 11 u. 13. Fukuyama hat 
eine unter Historikern seit lahrzehnten diskutierte These vom 'Posthistoire' aufgegriffen, radikalisiert und popu
larisiert. Vgl. Niethammer, Lutz: Posthistoire. 1st die Geschichte zu Ende? Reinbek bei Hamburg 1992. 
429 So etwa Laszlo, Ervin: Das dritte lahrtausend, Frankfurt am Main 1998. 
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Die groBen Utopien haben sich verbraucht, die Dualismen sind iiberlebt. Ich spreche des

halb von den neunziger Jahren a1s einer postutopischen Zeit, die sich dUTCh gesellschaftliche 

Visionslosigkeit und Unsicherheit auszeichnet. Diese Diagnose macht zuniichst keine Aussa

ge dariiber, ob dieser Zustand als mangelhaft und unangenehm empfunden wird. Diejenigen, 

die die Zeit der groBen Gegensiitze erlebt haben, mogen das starke Geflihl vermissen, auf der 

richtigen Seite flir die richtige Sache zu kiimpfen. Andere dieser Generation mogen aber auch 

die relative Sicherheit und Gefahrlosigkeit der letzten Jahrzehnte zu schiitzen wissen. Ich 

habe den Eindruck, daB viele Angehorige der F1akhelfergeneration und der sich anschlieBen

den ii1teren Jahrgiinge gliicklich in einem postutopischen Zustand leben. Fiir die Wertkonser

vativen dieser Generation ist das Schwarzbuch des Kommunismus ein lang erwarteter Beleg 

fiir die Richtigkeit ihrer Welt. Sie sehen die Zukunft der Bundesrepublik viel positiver als 

jiingere Jahrgiinge und halten sie so, wie sie ist, fUr verteidigungswert. Diese Haltung wird 

nachvollziehbar, wenn man sie vor dem Hintergrund der Erfahrungen in der Weimarer Repu

blik und wiihrend des Nationalsozialismus und im Zweiten Weltkrieg sieht.430 Natiirlich ist 

das auch eine Frage des Alters. Die Zukunft ist das Handlungsfeld der Jungen. Sie konnen 

sich dem Handlungsdruck dUTCh okologische, okonomische und gesellschaftliche Probleme 

nicht ungestraft entziehen. Insofem konnte man bei ihnen Visionen, neue Utopien oder alter

native Entwiirfe zum Status quo vermuten. An dieser Stelle halte ich jedoch zuniichst einen 

Mangel an gesellschaftlich relevanter Utopie fest. 

Minois hat die Welt von heute als ein "ohne Kompa8 auf dem Meer der Raumzeit umherir

rendes trunkenes Schiff'431 beschrieben. Der Kultroman des 1952 geborenen Science-fiction

Autors Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (1979), kann als DIustration 

dieses Bildes gelesen werden. Darin wird die Erde zerstOrt, weil sie einer geplanten hyperspa

tial express route im Weg steht, die sich wenig spiiter als iiberfliissig erweist: a terrible, stu

pid catastrophe, das Ende der Welt als Planungsfehler des Galactic Hyperspace Planning 

Counci1.432 Statt einer sinnhaften Welt, Gottes Schopfung oder OTt der Evolution des Welt

geistes, sehen wir hier das sinnlose Ende eines unterentwickelten unwichtigen Planeten, das 

nur den Auftakt bietet zu der eigentlichen Geschichte des Romans. Ein einziger Erdenbe

wohner iiberlebt, der fortan mit seinen auBerirdischen Freunden per Anhalter im Universum 

unterwegs ist, ohne Ziel und Aufgabe. Den heimatlosen Erdenbewohner, Arthur Dent, iiber

fordert das: 

430 V gl. Busse, Tanja: "Wir sind die Alten. Ein biographisches Horrnosaik der Rentnergeneration." Radiofeature 
in der Reihe "Zeitfragen" v. 28.2.1999, DeutschlandRadio Berlin. 
431 Minois, Georges, a.a.O, S. 758. 

432 Adams, Douglas: The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, New York o. J., Zitate: S. 35, 2 u. 51. 
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"Ford," insisted Arthur, "I don't know if this sounds like a silly question, but what am 1 do-

ing here?" 

"Well, you know that", said Ford. "I rescued you from the Earth." (00') 

"Look, " said Arthur, ''I'm a bit upset about that." (00') 

"Yes, 1 can understand that," he said at last. 

"Understand that!" shouted Arthur. "Understand that!" 

Ford sprang up. 

"Keep looking at the book!" he hissed urgently. 

"What?" 

"Don't Panic." (00') 

"All right, so I'm panicking, what else is there to do?" 

"You just come along with me and have a good time. The Galaxy's a fun place. (00.)"433 

Fur Arthur Dent, den ersten Menschen ohne Erde, gibt es nichts zu tun, als ohne KompafJ 

auf dem Meer der Raumzeit umherzuirren, mit der schwierigen Erwartung an ihn, dabei spaS 

zu haben. 

Doch andere Wesen im Universum stellen sich die Frage nach dem Sinn. Sie tragen die Ul

timate Question of Life, the Universe and Everything einem Computer an, der siebeneinhalb 

Millionen Jahre fUr die Antwort veranschlagt. Die Frage nach dem Sinn beantwortet der 

Computer mit "Zweiundvierzig". Da das die Fragenden erwartungsgemaB nicht zufrieden 

stellt, entwickeln sie einen anderen Computer, der groBer ist als sie selbst, und der die Frage 

beantworten konnen solI. Dieser Computer ist die Erde, die jedoch, wie wir zu Beginn des 

Buches gesehen haben, fUnf Minuten vor Ablauf des zehn Millionen Jahre dauemden Com

puterprogramms durch einen Planungsfehler zerstort wird. ZUrUck bleibt Arthur Dent, der 

nicht so genau weiB, was er tun soli, ohne Welt, ohne Aufgabe, ohne Sinn. 

7.1.3 Am Ende von allem: Endzeit als Dauerzustand 

Wahrend Fukuyama das Ende der Geschichte in der weltweiten Verbreitung der liberalen 

Demokratie sieht, erwarten die Theoretiker des Posthistoire ein Ende durch Erstarrung, Lan

geweile und die ewige Wiederholung des schon Dagewesenen, ein Ende des Sinns. Wieder 

andere beschworen das Ende durch die Selbstvemichtung der Menschheit.434 Allen gemein

sam ist die Rede vom Ende und davon, post- zu sein, postmodem, postindustriell, postuto-

433 Ebd., S. 55 f. 

434 Niethammer, Lutz: Posthistoire, a.a.O .• S. 9. 
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pisch und postideologisch usw. Ein BewuBtsein, danach zu leben, beherrscht die Diskurse. 

Unsere Herkunft ist bekannt, nicht aber die Ziele fiir die Zukunft. 

Minois kommt am Ende seiner Geschichte der Zukunft zu einem positiven SchluB: "Das 

Neue besteht darin, daB man an die globalen und langfristigen Vorhersagen nicht mehr 

glaubt. Und das ist ein Grund zur Freude. ( ... ) Besteht der wirkliche Optimismus etwa darin, 

sich in einer kindlichen Haltung zu gefallen, auf kindischen Traumen zu beharren, die immer 

mit herben Enttauschungen enden, oder aber in der Feststellung, daB wir erwachsen und ver

niinftig geworden sind, endlich fahig, einer harten, unvorhersehbaren, vielleicht sogar absur

den Hypothese in Auge zu sehen und dariiber zu lachen?"435 Doch mir scheint, Minois iiber

schatzt die Starke der Vemunft. Die souverane Haltung des desillusionierten und traumlosen 

wissend Unwissenden, der an den gliicklichen Sisyphos erinnert, beherrscht (noch?) nicht die 

Diskurse. Dort ist viel ofter unretlektiert von Endzeit die Rede. Meine These ist, daB das Be

wuBtsein, in einer Endzeit zu leben, als Selbstverstandlichkeit genom men wird. 

Der Rechtssoziologe Heinz Steinert hat das Verhaltnis von Jugendlichen zur Gewalt unter

sucht und keine Steigerung der Gewalt festgestellt. Nach einem Bericht iiber diese Studie 

blockierten zahlreiche Joumalisten zehn Tage lang sein Telefon. Seine SchluBfolgerung: "Es 

ist uns heute von hOchster Selbstverstandlichkeit, daB die Jugend und die Welt insgesamt 

immer starker von Gewalt gepragt ist, daB das Leben also immer gefahrlicher wird und daB 

das alles nicht gut enden kann. "436 Eine gegenteilige Behauptung lost unglaubiges Staunen 

aus. 

Diese Haltung hat der Gerrnanist Guido Graf am Beispiel von Literatur iiber bevorstehende 

Enden kritisiert. "In unserer alltaglichen Rhetorik", so schreibt er, "hat sich die Gegenwartig

keit des Endes zu etwas Selbstverstandlichem verschliffen. Wir reden davon, daB etwas nicht 

mehr so ist, wie es mal war, daB alles zugrunde geht, daB die Gesellschaft, die Kunst, der 

Roman, das Kino, die Familie, die Gesellschaft am Ende sind. "437 Graf diagnostiziert einen 

Traditionsraum der Endzeitbeschworung, in dem Verschworungtheorien aufsteigen, histori

sche Entscheidungsfragen beantwortet werden miissen und Errungenschaften aus vergangener 

Zeit wie Tiefe und 'wahre Vergangenheif als verloren bedauert werden.438 Diese Haltung 

macht unfahig zu angemessen Reaktionen, so seine Verrnutung: "Indem wir alles und jedes 

435 Minois, Georges, a.a.O., S. 753. 

436 Steinert, Heinz: Aus der Geschichte der Gewalt und der Untergange. Wie und warum uns die Jugend beun
ruhigt, in: Merkur Nr. 597, 1211998,52. Jg., S. 1127. 
437 Graf, Guido: "Keine Angst". Radiobeitrag in der Reihe "Am Abend vorgestellt" v. 18.7.1997, WDR 3. 

438 Graf bezieht sich u.a. auf Birkerts, Sven: Die Gutenberg·Elegien. Lesen im elektronischen Zeitalter, Frank
furt am Main 1997, Kaplan, Robert: Reisen an die Grenzen der Menschheit. Wie die Zukunft aussehen wird, 
Munchen 1996. 
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zur Frage von Sein oder Nicht-Sein auftiirmen, Ausweglosigkeiten iiberhaupt erst konstruie

ren, sind wir blind fUr die kleinen Schritte, die tatsachlich moglich waren." 

Das Ende findet nicht nur in der Literatur statt. Die Vorstellung von unserer Gesellschaft 

als einer Risikogesellschaft ist ins offentliche BewuBtsein gedrungen. Spatestens seit Tscher

nobyl weiB man, daB die industrialisierte Welt Gefahren produziert, die sich i:irtlich und zeit

Iich von ihren Ursachen entkoppeln. Das fUr die Modeme typische Konzept vom Risiko, dem 

souveranen und kalkulierenden Umgang mit Unsicherheit, ist damit gefahrdet. "Oem in allen 

Teilen des Meinungsmarktes hinreichend entfalteten Schreckenspanorama einer sich selbst 

gefahrdenden Zivilisation bleibt nichts hinzuzufiigen", schreibt Ulrich Beck 1986.439 Die von 

ihm beschriebene Risikogesellschaft ist eine Endzeitgesellschaft.440 In ihr werden Gefahren 

nicht langer gebannt, sondem Risiken verwaltet. "Die Risikogesellschaft ist eine katastropha

Ie Gesellschaft. In ihr droht der Ausnahmezustand zum Normalzustand zu werden. "44 1 Eine 

Zeitdiagnose am Ende des zwanzigsten lahrhundert miiBte das BewuBtsein von Krise und 

Endzeit als Dauerzustand festhalten. Die Idee vom Niedergang als Gegenstiick des Fort

schrittsmythos beherrscht die Diskurse. Wie gehen die Menschen damit urn? Wie lebt es sich 

im Ausnahmezustand als Normalzustand? Urn diese Frage zu beantworten, muB berucksich

tigt werden, daB die Risiken groBtenteils unsichtbar sind und die Vorstellung von Krise und 

Endzeit wie fast aile anderen Vorstellungen medial vermittelt ist. Das ist das Thema des fol

genden Abschnitts. 

7.2 Die Frage nach Welt, Wirklichkeit und Gefahr 

7.2.1 Postapokalyptische Zeit 

Und wenn die ganze Erde bebt, und die Welt sich aus den Angeln hebt ... Das kann doch 
einen Seemann nicht erschiittem, keine Angst, keine Angst, Rosmarie! 

Marschfoxtrot aus dem Film Paradies der lunggesellen, 1939 

Soviel ist allen bekannt: Wir leben in einer Risikogesellschaft, und das eine oder andere 

Ende steht bevor. Dabei sind die Bomben langst gefallen. Kometen haben die Erde getroffen 

439 Beck. Ulrich: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Modeme, Frankfurt am Main 1986. S. 13. 
440 Ich habe den Begriff Risiko nach der Definition von Wolfgang Bonss aIs souveriinen und kalkulierenden 
Umgang mit Unsicherheit eingefiihrt im Unterschied zur Gefahr, der man unwillentlich ausgesetzt ist (vgl. Kap. 
4.2). Ulrich Beck macht diese Unterscheidung nicht. Er betrachtet die gesellschaftliche oder globale Dimension 
von Risiko als von Menschen hergestellter Unsicherheit. 
441 Beck. Ulrich: Risikogesellschaft, a.a.O., S. 31. 
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und Aliens die Menschheit angegriffen. Mehnnals, aber immer erfolglos. Die Erde lebt, sie 

hat die Katastrophen iiberstanden. Wir sind noch einmal davon gekommen. Derrida schreibt: 

"Die atom are Bewaffnung hiingt mehr als jede bisherige Bewaffnung - so scheint es - von 

Infonnations- und Kommunikationsstrukturen ( ... ) abo Aber sie ist auch ein auf fabulose Wei

se textuelles Phiinomen in dem MaBe, in dem - bis zum Augenblick - ein Atomkrieg nicht 

stattgefunden hat: Man kann nur davon sprechen und schreiben."442 Das gilt fiir jede apoka

Iyptische Erziihlung: Sie ist immer Vorausschau, Prophezeiung und Imagination des Drohen

den, das noch nicht stattgefunden hat. Was fUr die atomare Bewaffnung in besonderem MaBe 

gilt, trifft auch auf die anderen Gefahren der Risikogesellschaft zu. Es wird immer mehr und 

immer ofter dariiber geredet. Derrida untersucht am Beispiel der atomaren Bedrohung die 

Auswirkungen dieser TextuaIisierung der Gefahr. "Die zunehmende Vervielfaltigung der 

Diskurse - selbst der Literatur - zu diesem Thema schafft vielleicht einen ProzeB iingstlicher 

Biindigung, die antizipierende Assimilierung des nicht-anitizipierbaren Ganz-Anderen."443 

Realitiit ist nicht liinger das Ereignis selbst, vielmehr die Imagination dessen, was geschehen 

konnte. "Die 'Realitaf, sagen wir die allgemeine Institution des Atomzeitalters, entsteht 

dUTCh die Einbildung, die 'ausgeht von einem Ereignis, das niemals geschehen ist ( ... ), einem 

Ereignis, von dem man nur sprechen kann, einem Ereignis, dessen Eintreten eine Erfindung 

der Menschen bleibt."444 Der Atomkrieg ist ein Nicht-Ereignis, er wird zum Text, in dem 

man Glauben und Wissenschaft nicht liinger trennen kann. Derrida beschreibt das am Bei

spiel von Reagans Abschreckungsrhetorik: Darin geht es urn Uberzeugungen, die niemals 

bewiesen werden konnen. Wie konnte man beweisen, daB ein Atomkrieg nicht gewinnbar ist? 

Michael Wetzel faSt Derridas Aufsatz zusammen: "Unser Zeitalter ist postapokalyptisch, 

insofem auch die atomare Apokalypse immer schon stattgefunden hat - in den Texten, den 

Medien, den Simulationszentren etc., die voll sind von ihrer sinnlich anschaulichen Priisenz. 

Als reale Ziindung aber der OverkiIl-Arsenale findet sie nicht statt, weil keine Szene und kein 

Publikum mehr bliebe, wo und fUr das sie stattfande."445 Und weiter: "Fiir die ApokaIypse ist 

damit der Reiz des Realen geschwunden."446 Die Apokalypse hat also schon stattgefunden: In 

den Texten und in den Kopfen. Der LiteraturwissenschaftIer Thomas Kniesche verwendet 

den Begriff postapokalyptisch, urn Endzeitliteratur wie Die Riittin von Giinter Grass zu be

zeichnen. Postapokalyptische Literatur nimmt danach Bezug auf die apokaIyptische Traditi-

442 Derrida, Jacques: No apocalyse, not now, in: Apokalypse, GraziWien 1985, S. 102. 
443 Ebd., S. 103. 

444 Ebd., S. 105. 

445 Wetzel, Michael: "Apocalypse now". Der Wahrheitsbegriff der Postmoderne? in: Derrida, Jacques: Apoka
Iypse, a.a.O., S. 138. 
446 Ebd., S. 139. 
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on, distanziert sich aber von ihrer ideologischen Instrumentalisierung. "<nn letzter Konse

quenz ist der post-apokalyptische Text ein apokalyptischer Text, der sich gegen die Apoka

Iypse richtet." Typisch fiir ihn ist seine referenzlose Textualitat.447 

Die Thesen von der Apokalypse als Text und vom postapokalyptischen Zeitalter iIIustrie

ren nicht nur die paradoxe Situation der atomaren Abschreckung, sondern sie verweisen auf 

eine besondere Situation von Medialitat. Apokalyptische Erziihlungen sind immer Texte und 

damit medial vermittelt gewesen. Die klassischen Apokalypsen aber waren Texte, die eine 

konkret erfahrene Situation interpretierten. Die apokalyptischen Erziihlungen seit Beginn des 

Atomzeitalters aber nehmen Bezug auf eine Gefahr, die selbst erst medial vermittelt werden 

muB, die erst durch Texte entsteht. Diese Kommunikation iiber Gefahr findet in einem media

len Kontext statt, in dem die Bedeutung der medial vermittelten Information gegeniiber der 

direkt erfahrenen wachst und in dem die Grenze zwischen Fiktion und 'Realitaf ver

schwimmt. 

7.2.2 Das Verschwinden der Welt in den Medien: Apokalypsen in der Hyperrealitiit 

TraditioneIllassen Apokalyptiker die ganze Welt untergehen, oft nur urn des Effektes wil

len. Doch wenn Apokalyptiker heute eine Krisenzeit diagnostizieren, so hat oft schon die 

Diagnose eine globale Dimension. Die zivilisatorischen Gefahren sind zu groBen Teilen glo

bal, und die Erde ist zu einem Handlungsraum geworden. Es ist die Rede von einer globalen 

Verantwortlichkeit nicht nur der groBen Akteure, sondern auch jedes einzelnen. So nimmt der 

Slogan "Global denken, lokal handeln" jeden einzelnen in eine Art Weltpflicht der Wahr

nehmung und Verantwortung. Doch bei der Frage nach der Welt entsteht ein Reprasentati

onsproblem. Die Welt ist nicht liinger von ihrer medialen Version zu trennen. Fiction und 

non-fiction, Darstellung und Wirklichkeit, Messung und Realitiit beeinflussen sich gegensei

tig. 

Wahrend die klassischen Medienwirkungsforscher von einer manipulativen oder falschen 

Darstellung der Welt in den Medien und vor allem im Fernsehen sprachen, hat die neuere 

Medientheorie dieses Problem eliminiert. Urn die Darstellung von Welt in den Medien zu 

erklaren, kann man nicht langer auf einen naiven Abbildrealismus zuriickgreifen. Man muB 

vielmehr die Riickwirkungen der Medien auf die Wirklichkeit beriicksichtigen. Diesem Pos

tulat entsprechen die erkenntnistheoretischen Folgerungen aus den Experimenten der theore-

447 Kniesche, Thomas W.: Die Genealogie der Post-Apokalypse. Giinter Grass' "Die Rattin", Wien 1991. S. 53 
ff.; Grass, Giinter: Die Rattin (1986). Reinbek bei Hamburg 1988. 
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tischen Physik. Danach ist Erkenntnis ist nicht von ihrer Fragestellung zu trennen. Die Mes

sung beeinfluBt das Ergebnis, und Erkennen ist konstruktionsabhlingig, wlihrend die Kon

struktion wiederum das Messen und das Handeln beeinfluBt. Das heiBt: Wirklichkeit wird 

erst durch die Messung bzw. Handeln gemacht.448 Realitlit ist also immer interpretationsab

hlingig. 

Baudrillard hat die These von Simulation und Hyperrealitlit entwickeIt. Seiner radikalen 

Wirklichkeitskritik zufolge verschwimmen die Grenzen zwischen Fiktion und Nicht-Fiktion. 

Die nicht-mediale soziale Wirklichkeit ist hinter ihrer medialen Simulation verschwunden. 

Die Medien umspiilen ihre Konsumenten mit abgebildeter und verlinderter Wirklichkeit, mit 

Phantasien, Zitaten und Reprlisentationen. Das Reale wird durch das Hyperreale ersetzt, "ein 

viel weiter fortgeschrittenes Stadium, in dem sogar der Widerspruch zwischen dem Realen 

und dem Imaginaren ausgel6scht iSt."449 Es gibt nicht llinger ein Original, von dem Kopien 

angefertigt werden, wie etwa Negative und Abziige in der Photographie. Videobilder haben 

kein Negativ. In der Hyperrealitlit verlieren die primliren Erfahrungen an Bedeutung, bis sich 

schlieBlich sogar die K6rper aufl6sen. "Das Ganze des mensch lichen Wesen, seine biologi

sche, muskullire, tierische K6rperlichkeit ist in die mechanischen Prothesen iibergegangen. 

Nicht einmal mehr unser Gehim ist in uns verblieben, sondem flottiert in den unzlihligen 

Hertzschen Wellen und Vemetzungen, die uns umgeben."450 

Baudrillards Position, nach der die Simulation die Wirklichkeit ersetzt hat und das, was fiir 

das Reale gehaIten wird, immer erst durch Simulation hervorgebracht wird, mag radikal er

scheinen. Unbestritten ist jedoch die Verflechtung von Realitlit und MediaIitlit. Wlihrend des 

Kalten Krieges hing ein m6glicher Atomkrieg davon ab, ob die Superrnlichte glaubhaft ma

chen konnten, daB sie einen atomaren Angriff mit atomaren Waffen vergelten wiirden. Es 

ging weniger urn die tatslichlich vorhandenen Waffen, sondem urn die Glaubwiirdigkeit der 

Drohung. Die Politik der Abschreckung war ein virtueUes Spiel, aUerdings m6g1icherweise 

mit realen Folgen.451 Umgekehrt finden viele Ereignisse nur fiir ihre mediale Verarbeitung 

statt, sie werden simuliert. Der Krieg im Golf und der Krieg in Slowenien waren solche in

szenierten Ereignisse. DaB der Golfkrieg hinter seiner Simulation tatslichlich stattgefunden 

hat, und zwar anders als ihn CNN in die koUektive Erinnerung projiziert hat, darf dabei nicht 

vergessen werden. Die Verstrickung von Realitlit und Abbild und die Aufl6sung der Realitlit 

in der Simulation betrifft ganz besonders die apokalyptischen Erzlihlungen. Die in ihnen be-

448 Hans Lenk erklart das am Beispiel des Doppelspalt-Experiments. Vgl. Lenk, Hans, a.a.O., S. 202 ff. 

449 Baudrillard, Jean: Der symbolische Tausch und der Tod (1976), Miinchen 1991, S. 114. 

450 Baudrillard, Jean: Videowelt und fraktales Subjekt, in: Ars Electronica (Hg.): Philosophien der neuen Tech
nologie, Berlin 1989, S. 114. 

451 Salewski, Michael, a.a.O., S. 18 ff. 
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schworenen Gefahren sind groBtenteils sinnlich nicht wahmehmbar. Sie werden erst medial 

konstruiert. Die imaginierten Apokalypsen finden in der Hyperrealitiit statt, und der Apoka

Iyptiker, der vor der lahrtausendwende die Welt retten oder untergehen lassen will, hat es 

immer mit einer soIchen Realitiit tun. Er muB auch beriicksichtigen, daB die Zeichen in dieser 

Realitiit ihre eindeutigen Bedeutungen verlieren und daB sie sich nicht liinger eindeutig de

chiffrieren lassen. Dieser "Wandel von einer eindeutig denotativen zu einer zunehmend kon

notativen Zeichenkultur"452, das Ende des Signifikats und die Kultur der Simulation erschwe

ren die Lesbarkeit apokalyptischer Texte. 

7.2.3 Die globale Uberforderung 

Ausgangspunkt der apokalyptischen Erziihlung ist die Wahmehmung der Gegenwart als 

krisenhafte Zeit. Die groBtmogliche Dimension dieser Krise ist die globale. Eine soIche Di

mension iiberfordert Vorstellungsvermogen und Handlungsmoglichkeiten. 1m Zeitalter der 

Globalisierung gilt die Welt als ein komplexes System schwer steuerbarer Subsysteme. Ursa

chen und Wirkungen sind ortlich und zeitlich entkoppelt453, gleichzeitig iiberwinden die Me

dien diese Trennungen und konfrontieren die Teilnehmer der globalen Kommunikationsge

sellschaft mit einem Geflecht von Ursachen und Wirkungen aus der ganzen Welt. Der einzel

ne kann sich dem nicht entziehen. Sein Steak tOtet den Regenwald, davon bekommt er Haut

krebs. Sein Haarspray macht Hochwasser in Bangladesh. Er tankt sein Auto, deshalb verOlen 

Landstriche in Nigeria. Er kauft Waren, die unter Bedingungen produziert wurden, die er 

moglicherweise nicht gutheiBt, er nutzt gefaJuliche Technik, moglicherweise gegen seinen 

Willen, er weiB, daB seine Lebensweise dem Okosystem schadet und kann nichts daran iin

dem, ohne seinen Lebensentwurf zu gefahrden. Er hort jeden Tag, daB viele Dinge gesche

hen, die nicht geschehen diirften, und weiB nicht, ob er dafiir verantwortlich ist. Die globale 

Verstrickung iiberfordert den Menschen. 

Wer eine soIche Gegenwart als krisenhaft wahmimmt und aus seiner Uberforderung eine 

apokalyptische Erzahlung entwickelt, kann nicht seinen Sinnen trauen, sondem muB sich 

auf Medien verlassen. Die Gefahren der zivilisatorischen Selbstgeflihrdungspotentiale sind 

nicht langer sinnlich wahmehmbar. "Risiken, wie sie in der fortgeschrittensten Stufe der Pro

duktivkraftentwicklung erzeugt werden - damit meine ich in erster Linie die sich dem unmit

telbaren menschlichen Wahmehmungsvermogen vollstandig entziehende Radioaktivitiit, aber 

452 Sottong, Hennann, a.a.O., S. 10. 

453 Vgl. Eurich, Claus: Die Megamaschine, a.a.O., S. 102 ff. 
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auch Schad- und Giftstoffe in Luft, Wasser, Nahrungsmitteln und damit einhergehende Kurz

und Langzeitfolgen bei Ptlanze, Tier und Mensch -, ( ... ) bleiben im Kern meist unsichtbar, 

basieren auf kausalen lnterpretationen, stellen sich also erst und nur im (wissenschaftlichen 

bzw. antiwissenschaftlichen) Wissen urn sie her. "454 

In der Wahrnehmung und Interpretation konnen diese Risiken verkleinert oder vergroBert, 

dramatisiert oder verharmlost werden, sie sind nicht nur, wie Ulrich Beck schreibt, "im be

sonderen MaB offen flir soziale Definitionsprozesse", sie werden vielmehr erst durch diese 

konstruiert.455 Dabei bestimmt das BewuBtsein das Sein, und das Wissen von Risiken, das 

immer noch interpretiert und geglaubt werden muB, gewinnt eine neue politische Dimension. 

Das heiBt: Die Risiken (oder flir den, der sie nicht kalkulierend verursacht hat: Gefahren) 

mtissen geglaubt werden. Das ist nun so neu nicht: Auch die Gefahr eines Krieges in vormo

derner Zeit muBte geglaubt, geahnt und interpretiert werden. Doch haben die Gefahren und 

das Wissen dariiber heute eine neue Dichte. Der einzelne hort ein Gemurmel sich widerspre

chender Experten- und Joumalistenmeinungen und muB sich entscheiden, ob er sich flir ge

Hihrdet halten muB oder nicht. 

Er kann sich bemtihen, sich eine Meinung zu einzelnen Gefahren zu bilden, ahnt jedoch, 

daB diese in einem Zusammenhang von zivilisatorischen Gefahrdungslagen stehen, die glo

bal, unberechenbar und unvorhersehbar sind.456 Die hergestellten Risiken sind miteinander 

gekoppelt, irreversibel und weder kontrollierbar noch beherrschbar.457 

Gleichzeitig hat die Entwicklung der letzten Jahre gezeigt, daB manche angekiindigten En

den ausgeblieben sind und manche katastrophalen Entwicklungen eine Wendung zum Besse

ren genommen haben. Die in den achtziger und neunziger Jahren Aufgewachsenen haben 

Grund, sich als Uberlebende zu flihlen: Sie haben yom Kalten Krieg vor allem das Ende mit

bekommen, sie haben Tschemobyl tiberstanden und gesehen, wie die Robben und der Wald 

zu sterben drohten und schlieBlich doch nicht starben. Die allgegenwartige Krise und allge

genwiirtige Erfahrung, daB man diese Krisen ruhig ignorieren kann, haben in ihnen eine ab

geklarte Gleichgiiltigkeit hervorgerufen. Ein endgiiltiges Urteil tiber das Ende einer Gefahr ist 

jedoch wieder Glaubenssache. Man weiB nicht, ob eine Bedrohung vorbei ist. Wie lebt es 

sich in einem solchen Schattenreich unsichtbarer Gefahren, mit welcher Haltung begegnet 

man den zivilisatorischen Gefahrdungslagen? 

454 Beck, Ulrich: Risikogesellschaft, a.a.O., S. 29 f. 
455 Ebd., S. 30. 

456 V gl. ebd., S. 36. 

457 Vgl. Eurich, Claus: Die Megamaschine, a.a.O., S. 11 ff. u. Beck, Ulrich: Gegengifte. Die organisierte Un
verantwortlichkeit, Frankfurt am Main 1988, S. 9 f. 
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7.3 Befindlichkeiten in postapokalyptischer Zeit 

7.3.1 Gefahrenblindheit und symbolische Verarbeitung 

Die Reaktionen auf die Atombombe und auf die Erkenntnis, daB "die Menschheit als ganze 

C ..• ) tOtbar ist"458, waren in den fiinfziger Jahren so lasch, daB Giinther Anders "Apokalypse

Blindheit" und "Unflihigkeit zur Angst" diagnostizierte.459 Man kann Susan Sontags Aufsatz 

iiber die "Katastrophenphantasie" (1965) als Antwort auf Anders' Diagnose lesen: Sontag 

versteht die Science-fiction-Filme der fiinfziger Jahre als eine Art modemer My then, die "die 

stiindige, wenn auch weitgehend unbewuBte Angst des Menschen urn seine geistige Gesund

heit" zum Ausdruck bringen, die permanente Todesangst des Menschen thematisieren und 

dariiber hinaus eine Reaktion auf eben jene Gefahr sind, der gegeniiber Anders eine Blindheit 

attestiert hatte.460 Sontag schreibt: "Denn wiederum ist es ein historisch spezifizierbares Phii

nomen, das die Angst steigert. Ich meine das Trauma, von dem jedermann urn die Mitte des 

zwanzigsten Jahrhunderts befallen wurde, als sichtbar wurde, daB der Mensch von nun an bis 

zum Ende der menschlichen Geschichte nicht nur unter der Drohung des personlichen Todes 

leben wiirde, der unausweichlich ist, sondem zugleich unter der seelisch fast unertriiglichen 

Drohung einer kollektiven Einiischerung und Ausloschung, der er jederzeit und ohne jede 

Vorwamung zum Opfer fallen konnte."461 

Man kann die Diagnose von der Apokalypse-Blindheit dahin korrigieren, daB die Ausei

nandersetzung mit der neuen Gefahr nicht ausschlieBlich auf der rational-intellektuellen Ebe

ne stattfindet. Sie sucht sich vielmehr andere Ausdrucksebenen. Wo der Intellekt eine Gefahr 

feststellt, sich aber als machtlos empfindet, wird diese Gefahr nicht negiert, sondem in ande

ren Kaniilen verarbeitet. 

7.3.2 Der Habitus der Gleichgiiltigkeit 

Die Frage des Umgangs mit zivilisatorischen Geflihrdungslagen ist aber vor allem eine 

Generationenfrage. Priigende Erlebnisse konnen in Alterskohorten eine gemeinsame Identitiit 

schaffen, die dann das weitere Handeln und Lebensgefiihl dieser Gruppe von Gleichaltrigen 

bestimmt. So entstehen Generationen. Wollte man Epochen und Generationen in diesem 

458 Anders, Giinther: Oher die Bomhe ... , a.a.O., S. 242. 
459 Ebd., S. 264. 

460 Sontag, Susan: Die Katastrophenphantasie, in: Kunst und Antikunst. 24 literarische Analysen, Hamburg 
1968, S. 245. 
461 Ebd., S. 246. 
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Jahrhundert einander zuordnen, so hatte man - nach einer Einteilung von Georges Minois -

die heute Alten bis einschlieBlich der Generation der Flakhelfer, deren Jugend durch das Ka

tastrophenzeitalter von 1914 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs bestimmt wurde, dann die 

Generation der Nachkriegskinder, der Achtundsechziger und baby boomer, die eine Peri ode 

von auBergewohnlichem Wirtschaftswachstum und sozialer Transformation gepragt hat, und 

schlieBlich die heute Jungen, die seit den friihen siebziger Jahren am Ende dieses Goldenen 

Zeitalters (Minois) geboren wurden und "eine neue Ara des Verfalls, der Unsicherheit und 

Krise" als pragend erfahren.462 

Fur viele konservative Angehorige der Generation der Flakhelfer ist mit dem Fall der 

Mauer ein Lebenstraum in Erfullung gegangen: der Sieg der Antikommunismus. In ihrer 

Wahmehmung der Gefahrdungspotentiale ist damit die groBte Gefahr gebannt. Fur die Zu

kunft der Bundesrepublik haben sie nur positive Erwartungen.463 Eine solche Haltung muB 

den Jungeren unverstandlich erscheinen. Sie sind diejenigen, die sich den Gefahren stellen 

mussen. Wie gehen sie damit urn? 

Die Kindheit der in den siebziger und achtziger Jahren Geborenen fand vor einer Kulisse 

ausbleibender Weltuntergange statt. Die Trendforscher Johannes Goebel (Jahrgang '68) und 

Christoph Clermont (Jahrgang '70) haben das Lebensgefiihl ihrer Altersgenossen vor dieser 

Perspektive untersucht. Uber den "Atomtod im Legoland" schreiben sie: "Irgendwie haben 

Atomkrieg und Klimakatastrophe ihren Weg in jede noch so abgelegene Kinderstube gefun

den. Aber im Gegensatz zu konkreten Gefahren wie Hunger, Burgerkrieg oder Naturkatastro

phen blieb die Bedrohung abstrakt. Auf die personliche Lebenswelt hatte sie keine unmittel

baren Auswirkungen. ( ... ) Gefahr bedeutet also vor allem die groBte anzunehmende Katastro

phe, solange sie ausbleibt, ist nichts wirklich bedrohlich."464 

Dabei ist der Atomtod - als Moglichkeit der Selbstausloschung nicht mehr steigerbar - nur 

eine Bedrohung unter vielen. Andere Gefahrbeschreibungen wechseln in der medialen Kon

junktur einander abo Wie weit sie geglaubt werden, hangt von den einzelnen Mediennutzem 

abo Die Haufigkeit von Gefahrenankundigungen hat eine Art abgeklarter Coolness bei vielen 

Jugendlichen hervorgerufen. Ihre Sorge auBert sich anders als die Betroffenheit ihrer Acht

undsechziger-Eltem. 

Goebel und Clermont haben versucht, die Jugendlichen der neunziger Jahre im Typus des 

Lebensastheten zu fassen. Der Lebensasthet ist ein Bewohner des Selbstverwirklichungsmi

lieus der westlichen GroBstadte, in dessen posttraditionellem und postmateriellem Leben Ar-

462 Minois, Georges, a.a.O., S. 20. 

463 Vgl. Busse, Tanja: "Wir sind die Alten. Ein biographisches Hormosaik der Rentnergeneration", a.a.O. 

464 Goebel, Johannes I Clermont, Christoph: Die Tugend der Orientierungslosigkeit, Berlin 1997, S. 45. Vgl. 
auch Schulze, Gerhard: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, FrankfurtlNew York 1996. 
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beit und Freizeit verschmelzen. Der Lebensasthet bastelt sich eine Biographie nach eigenen 

WertmaBstaben zusammen und folgt dabei seiner eigenen Moral. Er ist trotz seines individua

Iistischen Lebensentwiirfes gerade kein unzuverlassiger und perspektivloser Egomane, wie es 

von alteren Kritikem der Jugendlichen immer wieder zu horen ist. Der Lebensasthet ist in 

standiger unsichtbarer Lebensgefahr aufgewachsen. Angesichts dieser Gefahr wird alles 

gleich giiltig. "Wo Atomkrieg und Klimakatastrophe ihre langen Schatten ins Kinderzimmer 

werfen, zahlen nur noch globale und individuelle Probleme."465 Der Lebensasthet meistert 

diese paradoxe Situation, er sieht der Gefahr ins Auge, aber sie verdirbt ihm nicht die Lau

ne.466 

Goebel und Clermont schreiben: "Das freischwebende Angstpotential hat sich letztlich von 

der Apokalypse abgewandt und beschaftigt sich eher mit Fragen wie 'ist der griine Badezim

merschrank nun ein adaquater Ausdruck meines Lebensgefiihls oder nichtT" Und an anderer 

Stelle: "Auf das eigene lebensasthetische Konstrukt ist also VerlaS - auch wenn die Welt un

tergeht. "467 

Aus einer soIchen Haltung folgt keine generelle Politikverdrossenheit. Das politische En

gagement der Jugendlichen findet immer seltener in traditioneller langfristiger und milieuge

bundener Parteienmitarbeit seinen Ausdruck. Nach Ergebnissen der Shell-Jugendstudie 1997 

engagieren sich Jugendliche eher punktuell und projektbezogen.468 Die Shell-Jugendstudie 

beschreibt eine skeptische, aber loyale und staatskonforme Jugend.469 

Eine weitere Beschreibung der Haltung Jugendlicher angesichts zivilisatorischer Geflihr

dungslagen, ebenso wie der Typus des Lebensastheten von einer Angehorigen dieser Alters

gruppe entworfen, ist der Habitus der postmodemen Gleichgiiltigkeit. Caroline Sommerfeld 

(Jahrgang '75) beschreibt Gleichgiiltigkeit als Habitus im Bourdieuschen Sinne. Der Habitus 

ist danach "ein die Individuen iiberwOlbendes Prinzip, nach dem bestimmte Praxismuster 

hergestellt werden" und die "aktive Inbesitznahme soIcher Muster"470 durch einzelne Indivi

duen. Diese Individuen sind Iiberale Ironiker (nach Rorty) und Spazierganger, Vagabunden, 

465 Goebel, Johannes, a.a.O., S.45. 

466 Josef Friichtl beschreibt Indifferenz, Ambivalenz und (iiberlebensnotwendige) Ignoranz als typische Exis
tenzformen der postmodernen GroBstadtbewohner. Vgl. Friichtl, Josef: Gesteigerte Ambivalenz, in: Merkur Nr. 
594/595, Heft 9/10 1998, S. 771 u. 777. 
467 Goebel, Johannes, a.a.O., S. 46 u. 78. 

468 Jugendwerk der deutschen Shell (Hg.): Jugend '97, Opladen 1997, S. 18. 

469 Ebd., S. 14; vgl. auch Busse, Tanja 1 Soldt, Riidiger: "Die Kinder der Ara Kohl", Radiofeature in der Reihe 
"Zeitfragen" v. 25.10.1998, DeutschlandRadio Berlin. 

470 Sommerfeld, Caroline: Der Habitus der postmodernen Gleichgiiltigkeit, in: Krause, Peter 1 Schwelling, Birgit 
(Hg.): Gleichgiiltigkeit und Gesellschaft. Interdisziplinare Annliherungen an ein Phlinomen, Berlin 1998, S. 59. 
Zum Habitus-Begriff vgl. Bourdieu, Pierre: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, 
Frankfurt am Main 1982, S. 277 ff. 
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Touristen und Spieler (nach Bauman). Diese theoretischen Figuren verbinden eine relativisti

sche moralische Gleichgiiltigkeit mit einem distanzierten Verhaltnis zum sozialen Raum und 

dem Ziel privater Selbstvervollkommnung. Sommerfeld findet sie idealtypisch in der Leserin 

der Frauenzeitschrift "Allegra". Uber sie schreibt Sommerfeld: "Die Sphare der Moral halt 

man aus allen Problemen fern ( ... ). Eigene Uberzeugungen unterliegen dem Wechsel der Ein

driicke und Erfahrungen, viel zu erfahren bekommt einen seltsamen Eigenwert, wobei die 

Psyche sich gut als Behalter fiir das 'Gefiihlesammeln' eignet. ( ... ) Heraufsetzendes Lachen 

iiber sich selbst gehort zum Gestus des Gleichgiiltigen."471 

Oem postmodemen Gleichgiiltigen ist ebenso wie dem Lebensastheten die Form wichtiger 

als die Funktion. Das entspricht in etwa Ecos Vorstellung von einer postmodemen Geistes

haltung, die der Geisteshaltung der Modeme folgt, wie jeder Epoche ein Manierismus folgt. 

Nach Eco besteht die postmodeme Geisteshaltung in der "Einsicht und Anerkennung, daB die 

Vergangenheit, nachdem sie nun einmal nicht zerstort werden kann, da ihre Zerstorung zum 

Schweigen fiihrt, auf neue Weise ins Auge gefaBt werden muB: mit Ironie, ohne Un

schuld. "472 

Ironische Distanz und Abgeklartheit waren damit typische Ziige einer Haltung, mit der vor 

allem die in den siebziger und achtziger Jahren Geborenen der zivilisatorischen Gefahrdung 

begegnen. Leben unter dem SpaB-Diktum und bei unsichtbarer Lebensgefahr: 1st das die in

differente oder fatalistische Gleichgiiltigkeit der Ohnmachtigen? Wird die Bedrohung ver

drangt? Oder kann Gleichgiiltigkeit auch als Antwort auf emotionale Uberforderung verstan

den werden? Und was bedeutet es, wenn Bedrohung doch zum Thema wird? Dazu untersu

che ich eine andere typische Haltung der spaten Neunziger, die Hysterie. 

7.3.3 Hysterie 

Die amerikanische Kulturwissenschaftlerin Elaine Showalter hat die These yom Zusam

menhang zwischen neuen Formen der langst iiberwunden geglaubten Hysterie und den mo

demen Kommunikationsmitteln und "allerlei Angsten des Fin de siec1e" formuliert. Hysterie

patienten, so vermutet Showalter, suchen nach auBeren Ursachen ihrer psychischen Probleme. 

"Erscheinen hysterische Syndrome im Zusammenhang mit sozialen Krisen und werden ent-

471 Ebd., S. 64 f. Vgl. auch Rorty, Richard: Kontingenz, lronie und Solidaritat, a.a.O., S. 14 u. Bauman, Zyg
munt: Flaneure, Spieler und Touristen, Hamburg 1997. 
472 Eco, Umbert: Postmodernismus, lronie und Vergnligen, in: Welsch, Wolfgang (Hg.): Wege aus der Moder
ne. Schllisseltexte der Postmoderne-Diskussion, Weinheim 1988, S.76. 
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sprechende Theorien iiber die modemen Kommunikations-Netzwerke verbreitet, kann es zu 

regelrechten Epidemien und paranoischen Angsten und Schuldzuweisungen kommen."473 

Ihre Beschreibungen der kulturellen Narrationen der Hysterie, die sie Hystorien nennt, ah

neln dem, was Joachim Radkau iiber die Nervositatsepidemie von 1880 herausgefunden 

hat.474 Hysterie und Nervositat sind gleichzeitig reale Leiden und kulturelle Konstrukte. Sie 

sind Krankheiten, die neben dem Patienten einen Therapeuten oder Theoretiker brauchen, der 

die Krankheit benennt und ihre Geschichte konstruiert.475 Radkau hat die Nervositatsepide

mien der Jahrhundertwende als erste Reaktion auf die modemen StreBerfahrungen interpre

tiert. Showalter ftihrt die Hystorien der spaten Neunziger unseres Jahrhunderts auf traumati

sche Ereignisse zum Beispiel im Golfkrieg oder bei Vergewaltigungen zuriick. Sie postuliert 

eine Art Intertextualitat der Hysterien. Die Narrationen yom Chronischen Miidigkeitssyn

drom, dem Golfskriegssyndrom, der wiedergewonnenen Erinnerung an traumatische Verlet

zungen, der multiplen Personlichkeiten, dem satanistischen RitualmiBbrauch und der Entftih

rung durch AuBerirdische verbreiten sich in den Medien, zunachst als Tatsachenberichte, 

dann fiktional, und infizieren so die Medienkonsumenten. "Die unvermeidliche Foige ist, daB 

wir die gesellschaftlich vorgegebenen Geschichten unserer Zeit ausleben," schreibt Showal

ter.476 Die Grenze zwischen echten und erdachten Erlebnissen sind dabei verwischt und kon

nen in den seltensten Fallen bewiesen werden.477 

Die Konstruktion von MiBbrauchsgeschichten vor allem im Zusammenhang mit Satanisti

schen Ritualen und Entftihrungen durch AuBerirdische erinnert an die mittelalterliche Teu

felstheorie, die eine Extemalisierung des Bosen ermoglichte. Dabei geht es urn gesellschaftli

che Konstruktion und Verdammung eines bosen Anderen. Die Geschiidigten sind unschuldi

ge Opfer dieser bOsen auBeren Macht. 

Die von Showalter beschriebenen Hysteriefalle mogen gesellschaftlich relevant sein, doch 

beschranken sie sich auf Minderheiten, die statistisch nicht ins Gewicht fallen. Der franzosi

sche Philosoph Pascal Bruckner dagegen schreibt hysterie-ahnliche Symptome der ganzen 

Gesellschaft zu. Er polemisiert, Infantilismus und Viktimisierung seien die Krankheiten des 

Individualismus. Sie wiirden verkorpert in der Figur des immerwiihrend Unreifen und des 

selbstemannten Miirtyrers, der jederzeit von seinem Recht auf Regression Gebrauch machen 

473 Showalter, Elaine: Hysterien. Hysterische Epidemien im Zeitalter der Medien, Berlin 1997, S. 13. 
474 Radkau, Joachim: Das Zeitalter der Nervositat. Deutschland zwischen Bismarck und Hitler, a.a.O. 

475 Vgl. Showalter, Elaine, a.a.O., S. 22 und Radkau, Joachim, a.a.O., S. 13. 
476 Showalter,Elaine, a.a.O., S. 16. 

477 Diese Schwierigkeit macht es kompliziert, tiber die Konstruktion von Hystorien zu schreiben, ohne die 
Glaubwtirdigkeit der Betroffenen zu bertihren. Showalter berichtet von feindseliger Kritik einiger Feministinnen 
an ihren Analysen (vgl. ebd., S. 213). 
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kann.478 Die Konsumgesellschaft erzieht ihn zur Gier, kann aber sein Bediirfnis nach Heil 

und Transzendenz nicht befriedigen. Deshalb sind die infantilen Konsumenten anfallig fUr 

Psychopharmaka.479 Den von Showalter beschriebenen hysterischen Symptomen lihnelt das 

insofern, a1s auch hier die Konstruktion einer Verfolgungs- oder Verschworungsgeschiehte 

und haltlose und iiberforderte Individuen eine Rolle spielen.480 Beide Autoren diagnostizieren 

eine Art Grundhaltung der l..eidensbereitschaft und ein Selbstverstiindnis als Opfer. Showalter 

beschreibt die pathologischen Fiille, Bruckner die Alitagsversion. Bruckner folgt dabei in 

weiten Teilen der Konsum- und Kulturindustriekritik der Frankfurter Schule. 

Es erscheint mir richtig, den Habitus des infantilisierten Opfers neben den des postmoder

nen Gleiehgiiltigen zu stellen. Wie aber paBt das zusammen: Gleiehgiiltigkeit und Hysterie 

als gesellschaftliche Befindlichkeitsdiagnosen? Gibt es Indifferente und Hysteriker nebenein

ander, oder sind es die gleiehen Personen, die bald gelassen und bald hysterisch reagieren? 

Psychologische Studien aus der Risikoforschung lassen einen irrationalen Umgang mit Be

drohung und Angst verrnuten. Bedrohung braucht erst einen AnlaB, urn Angst auszulosen.481 

Das liiBt verrnuten, daB sieh die Mediennutzer bei gleichbleibender Gefahrdungslage jeweils 

vor jenen Gefahren fUrchten, die gerade durch spektakuliire Anliisse Schlagzeilen gemacht 

haben. Es konnten also die gleichen Individuen sein, die sich bald indiffent (gegeniiber der 

allgemeinen zivilisatorischen Gefahrdungslage) zeigen und bald hysterisch (auf eine einzelne 

Gefahr) reagieren. Ob dabei Verdriingung, Uberforderung oder Fatalismus eine Rolle spielen, 

kann hier nieht beantwortet werden. Mieh interessieren die apokalyptischen Geschiehten, die 

diesem Publikum erzlihlt werden. 

478 Bruckner, Pascal: lch leide also bin ich. Die Krankheit der Moderne, Berlin 1997. S. 13 u. 91. 
479 Ebd., S. 83. 

480 Vgl. ebd., v.a. S. 33 u. 48. 

481 Vgl. die Literaturangaben zu Keupp, Heiner: Das Ende der atomaren Gelassenheit, in: Psychologie heute 
(Hg.): Wieviel Katastrophe ... , a.a.D., S. 21-33. 
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8 Hollywood verhindert Weltuntergange: Katastrophenfilme der spaten 
neunziger Jahre als apokalyptische Erziihlungen 

Dafiillt die ganze Welt zusammen, aber vorher gebt mir noch 'ne Mark. 

Berber vor einem Dortmunder Kino, in dem Deep Impact liiuit, 18.5.1998 

1n Hollywood wird viel imitiert, im Moment will eben jeder 
das schlimmste Desaster zeigen. 

Roland Emmerich im ZeitMagazin September 1998 

Kurz vor der Jahrtausendwende ist viet yom Ende zu horen. Apokalyptische Texte der spa

ten neunziger Jahre stehen im Kontext einer Endzeitspannung. Die Banalitat der runden Zahl 

reicht den Medien, diese premillenial tension (Damian Thompson) auszurufen, schon Ende 

'96 war im Economist yom zero-based terror zu lesen.482 Die offentliche Rede davon scheint 

tatsachlich die erwartete Spannung, das apokalyptische Fieber483 zu erzeugen. Apokalypti

sche Themen finden sich in Nachrichtentexten und Romanen, in Filmen und Sachbiichem, 

auf verschiedene Weisen, aber aufeinander Bezug nehmend. Denn in der Hyperrealitat geht 

es nicht urn die Unterscheidung von Fiction und Non-jiction, sondem urn Texte verschiede

ner Genres, die sich aufeinander beziehen und miteinander in Wechselwirkung treten. 

Wer aber redet von Gefahr und Bedrohung? Wo ist von Endzeit die Rede, wo geht die 

Welt unter und wo wird sie gerettet? Warum? Und vor a1lem: Haben die apokalyptischen 

Erziihlungen der Vorjahrtausendwende eine praktische Relevanz? Beziehen sie sich auf die 

Situation der bedrohten Menschheit? 

Das amerikanische Kino der spaten neunziger Jahre hat den Weltuntergang und die be

drohte Menschheit a1s Thema entdeckt. Das ist nicht weiter erstaunlich, denn Weltuntergiinge 

sind bedrohliche Situationen und damit wirkungsvolle dramatische Elemente. Das Lexikon 

des Science-fiction-Films nennt achtundsechzig Filme von 1930 bis 1985 zum Thema "Die 

Apokalypse und ihre Folgen."484 Fortschritte bei den visual effects, die Anwendung der drei

dimensionalen Computeranimation im Film, haben es moglich gemacht, die Zerstorung der 

Erde im Kino zu zeigen, ohne die Erde tatsachlich zu zerstoren. Ich wiihle fiir eine genauere 

Analyse drei Filme, die diese Bedrohung thematisieren. Zahlreiche Filme der letzten Jahre 

handeln von Endzeit, zitieren Elemente aus der Johannes-Offenbarung und erziihlen Apoka-

482 Zero-based terror, in: The Economist v. 7.12.1996, s. 6. 

483 Stamm, Hugo: 1m Bann der Apokalypse. Endzeitvorstellungen in Kirchen, Sekten und Kulten, Zii
rich/Miinchen, S. 9.f 
484 Hahn, Ronald M.I Jansen, Volker: Lexikon des Science-fiction-Films, Miinchen 1997, Bd. 2, S. 1064. 
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lypsen Cnach meiner Definition) mit verschiedenen Reiehweiten. Ich habe Armageddon und 

Deep Impact ausgewahlt, weil in ihnen die gesamte Menschheit bedroht ist. Die oben er

wahnten globalen Geflihrdungslagen haben die gleiche Reiehweite. Beide erzahlen die Ge

schiehte weltgeflihrdender Meteoriten, die Kurs auf die Erde genom men haben, was nach 

Einschatzung von Wissenschaftlem zwar moglich, aber au Berst unwahrscheinlich sein diirf

te.485 

Die Filmanalysen dieses Kapitels beanspruchen - gleich den folgenden empirischen Unter

suchungen - keine Reprlisentativitat. Die Weite des Gegenstands und der Boom der Endzeit

filme vor der Jahrtausendwende (oder eher die Explosion des Diskurses dariiber, der erst aus 

beinahe jedem Film einen solchen macht) lassen viele Filme unter apokalyptischer Fragestel

lung als interessant erscheinen. 

8.1 Annageddon und Deep Impact: Die Atombombe als apokalyptischer Held 

8.1.1 Armageddon: Bruce Willis opfert sich fiir die Welt 

Wir befinden uns im All, haren friedliche Engelsmusik und sehen die Erde.486 "Dies ist die 

Erde zu der Zeit, als die Dinosaurier durch die iippigen Walder dieses fruchtbaren Planeten 

streiften," spricht ein Mann aus dem Off. Vor uns fJiegen graue Brocken auf die Erde zu. "Ein 

Felsbrocken von knapp zehn Kilometern Durchmesser setzte dem ein Ende. Sein Aufprall 

setzte die Energie von zehntausend Atombomben frei." Eine gliihende Explosionswolke brei

tet sieh auf der Oberflache des Globus aus. "Eine Billion Tonnen Staub wurde in die Atmo

sphlire geschleudert und wurde zu einem alles erstiekenden Mantel, den auch die Sonnen

strahlen iiber tausend Jahre hinweg nieht zu durchdringen vermochten." Wir haben so eben 

einem Weltuntergang von oben zugeschaut. Er hat eine Minute und zehn Sekunden gedauert. 

Wir lernen: "Es ist einmal geschehen, es wird wieder geschehen. Die Frage ist nur, wann." 

So beginnt der Film Armageddon, der nach einem Versammlungsort aus der Johannes

Offenbarung benannt iSt.487 "65 Millionen Jahre spater", so informiert ein Text-Insert, beginnt 

die eigentliche Geschichte, wieder im All. Ein Astronaut bastelt an einer Raumflihre und 

kommuniziert dabei mit dem NASA-Kontrollzentrum in Houston. WeiBe Blitze und Explo-

485 Vgl. Weber, Christian: Die Angreifer aus dem All, in: Focus Nr. 53 v. 28.12.1998, S. \07. 

486 "Armageddon", USA 1998, Regie: Michael Bay, Produzent: Jerry Bruckheimer, mit Bruce Willis. 
4870ffb 16,16. 
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sionen auf der Raumstation: Das Visier des Astronauten zerspringt, hektische Schreie in 

Houston, Astronauten fliegen durchs All, Kampfpiloten sprinten zu ihren Flugzeugen, noch 

mehr hektische Befehle in Houston. Der Film ist vier Minuten alt, und wieder ist die Erde in 

Gefahr. 

Ende der dramatischen Szenenfolge. Schnitt. Beginn einer Kurzkomodie. Die schimpfende 

Gattin eines kauzigen alten Stemenguckers will die Scheidung, weil ihr Mann in die Sterne 

guckt, statt Koniginnenpasteten zu essen. Er will sein Telephonbuch und die NASA anrufen. 

Schnitt. Kurzer dramatischer Einwurf. Die Explosionen im All haben den Prasidenten der 

Vereinigten Staaten erreicht. Man forscht nach den Ursachen. "Keine Raketenstarts welt

weit", konstatiert der Prasident. 

Wieder Wechsel im Erziihlstil, es folgt die Inszenierung der Katastrophe als Komiidie. Ein 

frohlich plappernder Schwarzer radelt tiber eine Briicke nach Manhattan, im Fahrradkorb 

einen dicken wei Ben Mops. Wiihrend der Schwarze auf einem Fernsehbildschirm die Nach

richt von der Explosion der Raumfahre hiirt, verbeiBt sich sein Hund in die Plastikgodzillas 

eines StraBenverkaufers. Der Hundebesitzer beschimpft den Godzillaverkaufer, bis er von 

einschlagenden Meteoriten unterbrochen wird. Explosionen, Schreie, umwirbelnde Autos. 

Der Mops hangt an seiner Leine im Einschlagkrater. Ein Mann vor einem Radarschirm 

schreit: "Sie dringen in die Atmosphiire ein - von Finnland bis zur amerikanischen Atlantik

ktiste." Es folgen eine Minuten und zwanzig Sekunden Bilder vom Meteoritenregen auf New 

York. Wieder Explosionen, fliegende Autos, Flammen, schreiende Menschen, gekopfte 

Hochhauser. Ein Taxifahrer lehnt wie ein faszinierter, aber unbeteiligter Zuschauer aus dem 

Fenster seines gelben Cabs und schreit: "Wow! Wir haben Krieg!" 

Die Katastrophe bleibt komisch: Der Sterngucker meldet der NASA per Telefon seine Be

obachtung: eine Explosion im All, und miichte sie nach seiner Frau Dotty nennen, denn "sie 

ist eine hinterhaltige Giftschlange." 

Konferenzschaltung mit dem Prasidenten in der Air Force One. Die Experten von der 

NASA sprechen von Anomalien, der Prasident will wissen, was "dieses Ding" ist. 

"Das ist ein Asteroid, Sir." 

"Urn welche GroBenordnung geht es da?" 

"Etwa die GroBe von Texas, Mr. Prasident." 

"Das verstehe ich nicht. So was sehen wir nicht kommen? 

"Tja, unser Beobachtungsetat ist nur eine Million Dollar, das gestattet uns etwas drei Pro

zent des Himmels zu kontrollieren." ( ... ) 

"Wird dieser - Asteroid die Erde treffen?" 

"Das versuchen wir gerade herauszufinden, Sir." 
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"Mit welchem Schaden miiSten wir rechnen?" 

Sorgenvolles Gesicht des NASA-Experten. "Totalschaden, Sir." Pause. Spharische Klange 

im Hintergrund. "Das bezeichnen wir als globalen Killer. Das Ende der Menschheit." Kame

rafahrt auf das Gesicht des Prasidenten im Halbdunkel. "Mein Gott. Was sollen wir tun." 

Damit ist der Konflikt klar und der Zuschauer als moglicher Betroffener in die Handlung 

einbezogen. Ab sofort ist er ebenso beteiligt wie der New Yorker Taxifahrer inmitten zi

schender und krachender Meteoriteneinschlage. Die Komodie kann beginnen. 

Sie beginnt auf einer Bohrinsel im siidchinesischen Meer. Der Chef der Bohrinsel Harry 

Stamper, gespielt von Bruce Willis, der dem Kinopublikum seit Twelve Monkeys (USA 1995, 

Regie: Terry Gilliam) und Das funfte Element (USA 1997, Regie: Luc Besson) in der Rolle 

des Welten- und Menschenretters bekannt ist, bombardiert ein Schiff voller demonstrierender 

Greenpeace-Aktivisten mit Golfballen. Parallel zu den Krisensitzungen der NASA entwickelt 

sich auf der Bohrinsel des herrischen Harry Stemper der zweite Konflikt des Filmes neben 

der ausstehenden Rettung der Erde. 1m Laufe des Filmes muS entschieden werden, wem Har

rys schone Tochter Grace gehort: ihrem Vater, dem Bohrinselchef, oder dessen schonen und 

jungen Mitarbeiter A.J. Die Bohrinsel wird als eine Art Abenteuerspielplatz vorgestellt: Har

ry Stamper hat seine Tochter in A.J.' s Bett entdeckt und jagt ihn mit einem Gewehr iiber die 

Insel. 1m Kontrast zum muskel- und waffenbeladenen Bruce Willis sieht der Zuschauer stot

temde oder fachsimpelnde Wissenschaftler, die ungeeignete Plane zur Rettung der Erde vor 

dem Asteroiden prasentieren. 

Die LOsung: Der Asteroid muS von innen heraus gesprengt werden, dazu wird "der beste 

Bohrfachmann der Welt" benotigt, und der ist Harry Stamper. Ein Hubschrauber landet auf 

der Bohrinsel, Militars marschieren auf: "lch bin General Montgomery, Kommandant der 

pazifischen Luftflotte, der Verteidigungsminister hat mich hier hergeschickt auf direkten Be

fehl des Prasidenten der Vereinigten Staaten." 

Bei der NASA in Houston breitet ihm NASA-Direktor Dan Truman die Weltuntergangs

prognose aus: Flutwelle, Feuerstiirme, nuklearer Winter. Grace nimmt Harrys Hand. Sie 

haucht, ganz Emotion: "Das ist unvorstellbar." Truman antwortet, ganz Ratio: "Leider ist das 

aber die Realitiit. Das kommt auf uns zu, schnurgerade, mit 35 000 Kilometem pro Stunde, 

und keiner auf dieser Erde kann sich davor retten." 

Der Zuschauer darf sich gefahrdet fiihlen, wird aber, der Perspektive der allwissenden Ka

mera folgend, fiir eine sechs Sekunden dauemde Einstellung ins All gebracht: In griinem 

Licht taumeln Felsbrocken, es kracht. Der Countdown lauft, in fiinfzehn Tagen drei Stunden 

zweiundzwanzig Sekunden geht die Welt unter. 
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Harry Stamper ahnt, daB er das verhindem soil. "Ich denke, sie werden nicht jeden so auf

kliiren", sagt er zu Truman. Ihm wird geantwortet: "Niemand weiB das. Daran wird sich auch 

nichts andem. Wiihrend der nachsten zehn Tag konnen nur neun Teleskope auf der Welt den 

Asteroiden entdecken, acht haben wir unter Kontrolle. Der Prasident hat personlich hOchste 

Geheimhaltungsstufe angeordnet." Der Zuschauer erfahrt: 1m Faile einer wirklichen Asteroi

denbedrohung wiirde er nichts erfahren. 

"Wenn das durchsickem wiirde, wiirden tiber Nacht aile sozialen Systeme weltweit zu

sammenbrechen. Terror, religiose Massenhysterien, das schlimmste Chaos, das sie vorstellen 

konnen, im Grunde die entsetzlichsten Passagen der Bibel." Die apokalyptische Erziihlung 

zitiert eine andere unter Angabe der Quelle. Es folgt die Berufung des Heiden. "Sechs MiIIi

arden Menschen auf dem Planeten, warum wurde gerade ich eingeweiht?" Weil er, der beste 

Bohrfachmann der Welt, hochfahren muB in den Himmel, urn die Menschheit zu retten. "Sie 

miissen das Team ausbilden, das wir hochschicken." 

"Hochschicken ?" 

Der Rest ist ein technisches Problem. Und ein Actionfilm. 

"la, zu dem Asteroiden. Sie landen dort, bohren das Loch, schmeiBen Atombomben rein, 

f1iegen los und sprengen das Ding." 

Die NASA-Bohrspezialisten erweisen sich als Dilettanten, deshalb will Harry nur mit sei

nen lungs, den Mitarbeitem von der Bohrinsel zum Asteroiden f1iegen. Die besten Bohrfach

leute der Welt sind ein Haufen wilder Gestalten: Kleinkriminelle, Puffbesucher, Harley

Davidson-Fahrer, wohlgeniihrte Muttersohnchen und Pferdeztichter. "Die Regierung hat uns 

gebeten, die Erde zu retten", erklart Harry und seine lungs folgen ihm. "Das hat schon mythi

schen Heldencharakter, alles klar, ich mach mit", sagt einer von ihnen. Ein anderer fordert 

"das einwochige Imperator-Paket im Cesar's Palace" als Gegenleistung fUr seinen Beitrag zur 

Weltrettung. Auch die astronautische Schnellausbildung ist als KomOdie mit Sexwitzen in

szeniert. Die Geschichte von den Rabauken bei der NASA, von den Gesetzlosen, die auf Phi

lister treffen, erzeugt den iiblichen komischen Effekt von falschen Typen am falschen Ort. 

Erst der Einsatz auf dem Asteroiden wird wieder dramatisch. Zwei Shuttles, Freedom und 

Independence, bringen zwei Bohrteams auf den Asteroiden, das eine kommandiert von Harry, 

das andere von seinem Erzfeind A.I. Frost, der sich inzwischen mit Harrys Tochter im 

NASA-Hangar verlobt hat. Vor dem Start werden fUnfzehntausend Menschen in Shanghai 

durch einen Meteoritenhagel getotet, die globale Offentlichkeit erfahrt von der Gefahr, Harry 

verspricht Grace zuriickzukommen, A.I. singt ihr ein Abschiedslied, und der amerikanische 

Prasident halt eine Rede vor der Weltoffentlichkeit, dargestellt von einzelnen klischeehaften 

Menschengruppen. 
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"Heute spreche ich zu ihnen nicht als der Prasident der Vereinigten Staaten ( ... ), sondem 

stellvertretend fiir aile Menschen dieser Welt. Die Menschheit steht gerade vor ihrer groBten 

denkbaren Herausforderung. Die Bibel nennt dieses Ereignis Armageddon, das Ende aller 

Tage. Doch zum ersten Mal in der Geschichte dieses Planeten haben seine Bewohner die no

tige Technologie, urn den drohenden Untergang abzuwenden. Aile, die jetzt mit uns beten, 

sollen wissen, daB die erforderlichen MaBnahmen, die diese Katastrophe verhindem konnen, 

bereits veranlaBt sind. Das menschliche Streben nach Perfektion und Erkenntnis, jeder Schritt 

vorwlirts in Technik und Wissenschaft, jeder kiihne Griff nach den Stemen, aile unsere tech

nischen Errungenschaften und zukunftsweisenden Ideen, selbst die Kriege, die wir gefiihrt 

haben, haben uns soweit gebracht, daB wir diese Schlacht gewinnen konnen. Ober all das 

Chaos hinweg, das unsere Geschichte ausmacht, iiber aile Kriege und Ungerechtigkeiten gab 

es etwas, das uns immer wieder getrostet hat und iiber unsere Urspriinge hinauswachsen lieB, 

und das ist unser Mut. Die Gedanken der gesamten Menschheit konzentrieren sich heute auf 

diese vierzehn tapferen Seelen, die sich ins All begeben. Mogen wir aile ein glUckliches Ende 

dieser Mission erleben. Gott sei mit euch, und wir wUnschen euch aile viel GlUck." 

Die Konflikte verdichten sich im Weltraumeinsatz: der globale, der personliche (zwischen 

Harry und AJ.) und der institutionelle (zwischen NASA und dem Pentagon, das Harrys Crew 

skeptisch betrachtet). Die Reise zur Rettung des Welt ist eine klassische Abenteuergeschich

te: ein Wettlauf mit der Zeit in unwegsamen Gelande, mit technischen Schwierigkeiten und 

psychologischen Problemen, die aile erst in letzter Sekunde gelost werden, pathetisch und 

witzig zugleich. 1m minutenlangen Explosionsgewitter zeigt sich Armageddon als Action

film, dem die Handlung nur als Verbindungsstiick von einer gewaltigen Szene zur nachsten 

dient. Dabei geht es immer urn ungebandigte Triebe. Stlindig erhalten Tlitigkeiten wie Sprit

zen, Bohren, selbst der Flug durch das All eine sexuelle Konnotation ("Ein geiler Ritt, Hous

ton!"), einer der Bohrspezialisten erliegt seinen phallischen Allmachtsphantasien und reitet 

auf der Atombombe, wlihrend seine Kameraden sich bemiihen, Eisenschichten zu durchboh-

reno 

Am Ende einer langen Reihe von Actionszenen ist das Loch gebohrt, aber die FemzUndung 

der Atombombe kaputt. Harry opfert sich fiir AJ. und fiir die Menschheit und bleibt allein 

auf dem Asteroiden zuriick, urn die Bombe per Hand zu ziinden. Per Funk verabschiedet er 

sich von seiner Tochter. Sie sagt: "Aber jetzt habe ich auch furchtbare Angst." Er antwortet: 

"Ich weiB, mein Liebling. Aber bald brauchst du keine Angst mehr zu haben. Gracy, unsere 

ganze Rettung haben wir nur AJ. zu verdanken, und paB gut auf A.J." Tranen. "Ich wiinschte, 

ich konnte dich zum Altar fiihren." Mehr Tranen. Das Bild auf dem Bildschirm verschwindet. 

Die Welt muB gerettet werden. A.J. und die anderen Oberlebenden der Crew kommen auf die 
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Erde wruck, Friedensmusik, lubel, Ktisse, Heldenaufmiirsche, Danksagungen.488 Die Erde ist 

gerettet, die NASA hat tiber die Skeptiker aus dem Pentagon triumphiert, AJ. heiratet Grace. 

8.1.2 1st eine Geschichte yom Weltuntergang eine Geschichte yom Weltuntergang? 

Armageddon erzlihlt die Geschichte eines in letzter Sekunde verhinderten Weltuntergangs, 

und es ist ein amerikanischer Unterhaltungsfilm, ein Actionfilm, der streckenweise als Ko

miidie inszeniert ist. Geht es darin urn Weltuntergang? Oder urn Unterhaltung oder urn bei

des? Kann ein Weltuntergang unterhaltend sein? Offensichtlich kann er das, denn Weltunter

gangsverhinderung im Kino bedeutet Action, und Action ist unterhaltsam. Was ist das flir ein 

Film, und was bedeutet er im Hinblick auf globale zivilisatorische Gefahrdungslagen und 

existentielle Gefahren? 1st Armageddon eine apokalyptische Erzlihlung? Zunlichst untersuche 

ich den Film nach den in Kapitel 6 aufgestellten Kriterien. 

1. Die Elemente der apokalyptischen Erziihlung 

Die im Film gezeigte Gegenwart ist krisenhaft, denn der Bestand des gesamten Globus ist 

durch den sich nlihemden Kometen gefahrdet. Zu einer anderen Ebene der Gefahrdung kom

me ich spliter. Motive von Endzeit und Untergang sind die Meteoritenniederschllige auf die 

Raumstation und auf New York, gleich zu Beginn des Filmes. Damit ist das Thema der exis

tentiellen Bedrohung festgelegt. 1m Verlauf des Filmes entwickelt sich eine abgewandelte 

apokalyptische Figur: Die sich anktindigende ZerstOrung brlichte keine Transformation zum 

Besseren, sondem die Vemichtung des Bestehenden. Es geht also urn die Verhinderung die

ser ZerstOrung zum Erhalt der Welt in ihrem vorapokalyptischen Zustand. Es handelt sich 

hier urn eine konservative Apokalypse, deren drittes Element die Sicherung des Bestands ist, 

die Abwendung einer Gefahr, und kein Versprechen einer besseren Zukunft. Die implizite 

Botschaft lautet: Die Welt ist erhaltenswert, so wie sie ist. In Armageddon wird der Asteroid 

als "die schlimmste Umgebung, die man sich vorstellen kann" beschrieben, die Holle also. 

Die Mlinner werfen einen Blick von der Holle auf die Erde und kehren geme wruck. 

Das ist die zeitgemliBe Form der Apokalypse: Was angesichts globaler Gefahrdungen un

temommen wird, erscheint oft als Krisenmanagement und Verhinderung von Schlimmerem, 

ohne weltverbessemde Utopien als Handlungsanleitung. Sie entspricht dem Zustand der a

tombombenbedrohten Welt: Es kann nur darum gehen, den Atomkrieg zu verhindem, die 

488 Der Air-Foree-PiLot sagt zu Grace: "Darf ieh Ihnen die Hand geben, denn Sie sind die Tochter des tapfersten 
Mannes der Welt?" Soviel Pathos ist seheinbar zu viel fur das deutsehe Publikum. Die Premieren-Besueher im 
Bochumer Uei-Kino sind an dieser Stelle in Lachen ausgebrochen. 
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Erhaltung eines bedrohten Status quo ante muB das Maximalziel sein. Eine bessere Zukunft, 

also eine Welt, die von ihrer atomaren Bedrohung befreit ware, muB angesichts der vielbe

schworenen Irreversibilitat technischer Entwicklungen, als unerreichbar erscheinen. 

2. Die Berufung des Apokalyptikers 

Die Gefahr kommt yom Himmel, sie kiindigt sich durch Anomalien der Natur an. Der kau

zige Sternengucker fungiert als Bote und Uberbringer dieser Wahrheit. Der NASA-Direktor 

Dan Truman tritt auf als Deuteengel: Er erklart dem Kreis der Eingeweihten, den Mitarbei

tern der NASA und des Pentagon, was die Naturanomalien bedeuten. Die Wahrheit kommt 

nicht aus dem Bereich der Religion, sondern der Wissenschaft - auch das ist die zeitgemiiBe, 

weil sakulare Version der Apokalypse. Das Vertrauen in Wissenschaft und Technik zeigt sich 

als durchaus vereinbar mit der Religion: Sowohl der Prasident als auch der Bohrspezialist 

beten zu Gott. 

3. Das Realitiitsverstiindnis des Apokalyptikers 

Die Katastrophe steht unmittelbar bevor, ein Countdown lauft und zahlt die Tage und 

Stunden. Das von Wissenschaftlern berechnete Ereignis kennt keine Alternativen, es ist de

terminiert und kann nur durch das rechte Tun aufgehalten werden, nicht wie im biblischen 

Fall durch Gehorsam gegeniiber Gott, vielmehr durch Gehorsam gegeniiber der Wissenschaft 

und dem erwahlten Retter. Insofern ist die im Film beschriebene Situation dualistisch: Es gibt 

nur die Vernichtung ("Totalschaden, Sir") oder aber die Rettung. Die Sakularreligion des 

Filmes ist eine Verbindung des Glaubens an das institutionalisierte Amerika und an den ame

rikanischen Self-made-Man. NASA und Pentagon erweisen sich gleichzeitig als unfahig (sie 

sind auf die Hilfe des Bohrspezialisten angewiesen) und funktionstiichtig (sie stellen die noti

ge Technik fiir den Einsatz des Weltenretters). Erst die Verbindung beider Krafte rettet 

schieBlich die Welt. 

4. Die Darstellung der Apokalypse 

Eine apokalyptische Erzahlung ist bildhaft und symbolhaft, fiir eine filmische Apokalypse 

versteht sich das von selbst, zumindest solange man die apokalyptischen Elernente auf der 

manifesten Ebene der Bilder sieht. 

5. Die Reichweite des Filmes 

Nach dieser manifesten Lesart hat die Apokalypse von Armageddon globalen Geltungsan

spruch: Es geht urn die ganze Menschheit, urn die ganze Erde. Diese Dimension ist anma

Bend, aber der Weltlage entsprechend. Betrachtet man die Konflikte auf der zweiten Ebene 

(den Kampf urn Grace) geht es urn die Geflihrdung amerikanischer Familienwerte. So gelesen 

handelt es sich urn eine Apokalypse mit amerikanischer Reichweite, die man - wenn man will 

- auf die westlichen Welt ausweiten kann. Dazu spater mehr. Hier sei nur ein ftir einige ame-
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rikanische Filme typischer Zug der Weltvereinnahmung festgehalten: Die Probleme der ame

rikanischen Gesellschaft werden verstrickt mit denen der ganzen Welt, und selbstverstiindlich 

sind es amerikanische HeIden und Institutionen, die die Welt retten. Andere Technologiestaa

ten werden nur beteiligt (die Shuttles machen Station auf einer russischen Raumstation), der 

Rest der Welt ist folkloristisches Dekor. 

6. Die Botschaft der Apokalyptiker 

Die apokalyptischen Erziihlungen formulieren Entscheidungszwang und Handlungsdruck. 

1m Filmgeschehen wird diese Entscheidungssituation ausfUhrlich gezeigt: Stamper muB sich 

entscheiden, als ihn der General von der Bohrinsel abholt, als ihm der NASA-Direktor seine 

Aufgabe erklart, als er sich entschlieBt, die Bombe per Hand zu zunden. Auch die Uberzeu

gungsszene der anderen Bohrfachleute wird ausfUhrlich dargestellt. Sie inszeniert jedoch eine 

Entscheidung, die eigentlich keine sein durfte. Die Alternative, die sich Harry und seinen 

Bohrspezialisten darstellt, ist entweder auf der Erde zu bleiben und in zwOlf Tagen zu sterben 

oder aber auf den Asteroiden zu fJiegen und nur vielleicht zu sterben. Kurz: Sterben oder die 

Welt retten und leben. Es geht gerade nicht darum, sein Leben fUr das der Menschheit zu op

fern. Genau das entspricht der in den klassischen christlichen Apokalypsen formulierten Situ

ation, vorausgesetzt, man schenkt der dort verkundeten Bedrohung Glauben: Qualvoll sterben 

oder sich fUr Gott entscheiden und leben. Alles ist also eine Frage des Glaubens und nicht der 

Opferbereitschaft. 

Und die Botschaft fUr den Zuschauer, die Weltrettung betreffend? Filme, die die ganze 

Welt betreffen, verleihen dem Zuschauer eine doppelte Position: er ist gleichzeitig unbeteilig

ter Zuschauer eines fremden Geschehens, er kann der allwissenden Kamera folgen und der 

Erde beim Untergehen zuschauen, und er ist als Bewohner dieser Erde Teil der erzahlten Ge

schichte. Er ware, wenn er sich vorstellt, der Film ware Realitat, ein pas siver Beobachter, 

zum Hoffen und Radiohoren verurteilt. Aber er lemt auch: Ein einzelner kann die Welt ret

ten, auch wenn er, wie Harrys Leute, zwar uber gute Fahigkeiten verfugt, aber am Rande der 

Gesellschaft steht. Die positive Lesart im Hinblick auf die Frage nach der Relevanz des FiI

mes fUr die reale Gefahrdungssituation ware genau dies: Es kommt auf jeden einzelnen an, 

auch du kannst ein Weltretter werden! Der Film ist vermutlich das einzige Medium, das Mil

lionen uberwiegend junger Menschen dazu bringt, sich eineinhalb Stunden lang mit dem 

Thema der bedrohten Menschheit auseinanderzusetzen, allerdings mit genannten Einschran

kungen und dem Blick nicht auf die existierenden inneren, sondem auf unwahrscheinliche 

auBere Gefahren. 
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Die Geschichte yom Meteoriten ist die manifeste apokalyptische Erzahlung des Filmes. 

Urn was geht es noch? Hinter dem krachenden und zischenden Meteoriten zerbroselt die a

merikanische Kleinfamilie, zerfallen amerikanische Werte. Grace' Mutter hat sie und ihren 

Vater allein gelassen, ein anderer aus Harrys Team hat seine Freundin und seinen kleinen 

Sohn verlassen. Armageddon restauriert diese Werte. Aus der Bohrinselaffare von Grace und 

AJ. wird eine kirchliche und yom Vater gutgeheiBene Ehe, der treulose Vater kehrt reuig zu 

Frau und Kind zuriick. Erst durch die tOdliche Bedrohung der Weltrettungsmission kommt 

den Beteiligten diese Erkenntnis: Transformation unter Zerstorungsdruck, eine bessere Welt, 

von Familienwerten getrankt, nach der Beinahe-Katastrophe. Das ist die zweite apokalypti

sche Figur des Filmes. 

Ebenso konservativ ist die Inszenierung des Frauentausches. 1m Laufe des Films wird die 

Tochter yom Vater an den Ehemann iibergeben. Kurz bevor Harry allein auf dem Asteroiden 

zuriickbleibt, sagt er zu AJ.: "Du hast dich jetzt urn meine kleine Grace zu kiimmern. ( ... ) Ich 

habe dich immer als meinen Sohn gesehen, und ich war verdammt gliicklich, wenn du meine 

Tochter heiratetest." 1m Angesicht des Todes sind die erbitterten Konkurrenzkampfe verges

sen, es folgt ein gegenseitiges Liebesbekenntnis. Grace iibernimmt aile konventionellen Att

ribute des Weiblichen. Sie ist die Liebende, Emotionale, Hysterische (Als sie im NASA

Zentrum in Houston hort, das die Atombombe ferngeziindet werden soli, wahrend ihr Vater 

und ihr Verlobter noch auf dem Asteroiden sind, springt sie kreischend zwischen die Kom

mandeure).489 

Sie ist die Frau, die auf die Riickkehr ihres Mannes, des HeIden wartet, sie ist das bessere 

Andere, allerdings handlungsunfahig. Harry: "Sie hat Besserers verdient (als A.J. zu heiraten, 

T.B.), sie ist besser als wir aile zusammen." In der Mannerwelt der Bohrinsel bliebt die Frau 

ein verklartes Wunschwesen der mannlichen Phantasie.49o Einzig die politisch korrekte Be

setzung eines der Shuttles mit einer Frau als Kopilotin mildert die konservative Botschaft des 

Filmes. 

Harry und sein Team dagegen beweisen mannerbiindische Treue und kameradschaftliche 

Werte: Wir miissen hier sofort weg, schreit der Air-Force-Pilot, aber Harry will seine Manner 

nicht im Stich lassen. Der Zuschauer lernt: Zusammen ist man stark, Erfindungsgeist, Durch

haltewille, Tapferkeit und Vertrauen auf die eigene Fahigkeiten und Intuition geben Kraft. 

489 Zur Konstruktion weiblicher Hysterie vgl. Bronfen, Elizabeth: Das verknotete Subjekt. Hysterie in der MOo 
derne, Berlin 1998; Showalter, Elaine, a.a.D.; Radkau, Joachim: Das Zeitalter der Nervositat. 

490 Sieben Jahre zuvor waren die amerikanischen Feministinnen schon einmal weiter. Wie Sloterdijk in seiner 
Analyse von "Terminator 2: Judgement Day" (USA 1991, Regie: James Cameron) darlegt, muB Schwarzeneg
gers Weltrettungsfilm, in dem eine Frau den Weltretter gebiert, als "Dokument der mutterreligiosen Agitation" 
gelesen werden. Vgl. Sloterdijk, Peter: Sendboten der Gewalt. Zur Metaphysik des Action-Kinos am Beispiel 
von James Camerons "Terminator 2", in: Der Schnitt Nr. 6, Heft 2197, S. 10. 
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Die Mutigen werden die Heiden, nicht diejenigen, die blind Befehlen gehorchen, wie etwa 

der Air-Foree-Pilot, der die Atombombe auf der Oberflache des Asteroiden ztinden will, be

vor Harry das Loch gebohrt hat. 

Der Zuschauer lemt weiter: Man muB sein Wort halten (auBer es geht urn die Rettung der 

Welt: Harry hatte Grace versprochen zuruckzukommen, aber angesichts groBen Aufgabe ver

zeiht sie ihm per Femschaltung aus dem NASA-Zentrum). 

Der Zuschauer lemt noch etwas: Die Welt scheint verloren, aber tiber allen steht Gott. "Al

so wollen wir Gott bitten, sich unserer Freunde anzunehmen, und mogen sie in Frieden ru

hen", sagt Harry, als die Besatzung des anderen Shuttle verloren scheint. Die Opfer werden 

Gott empfohlen, und damit ist der ganze wertkonservative Kanon komplett: Familie, manner

btindische Werte, der Glaube an Gott und schlieBlich an den Menschen und seinen Fiihigkei

ten. 

Die Ansprache des Prasidenten verdient Aufmerksamkeit, sie kann als Glaubensbekenntnis 

des konservativen Amerika gelesen werden. 1m Film wird sie allerdings unterbrochen durch 

einen komischen Einwurf. Der kleine Sohn eines der Bohrspezialisten, der seinen Vater erst 

einmal gesehen hat, erkennt ihn als einen der Weltenretter wieder. "Mami, da im Femsehen 

ist wieder dieser Vertreter!" - "Tom, das ist kein Vertreter, das ist dein Daddy." 

Das Glaubensbekenntnis des Prasidenten enthalt folgende Elemente: 

- Amerika spricht fUr die Welt, die globale Gefahr vereint die Menschheit unter amerikani

scher Ftihrung, 

- Religion und Wissenschaft, Gottesfurcht und der Glaube an die menschliche Machbarkeit 

sind vereinbar, sogar erwtinscht, 

- die Menschheit muB im Kampf gegen das Chaos (das dem biblischen Bosen entsprechen 

dtirfte). 

Damit ist der Film schlieBlich die Legitimierung der Weltraumforschung und ein Pladoyer 

fUr die Aufstockung des Rtistungs- und Forschungsetats: "Das verstehe ich nicht. So was se

hen wir nicht kommen?" fragt der Prasident. "Tja, unser Beobachtungsetat ist nur eine Milli

on Dollar, das gestattet uns etwa drei Prozent des Himmels zu kontrollieren." 

Die Rede des Prasident dient der Legitimation von Technik und Wissenschaft. Die gel un

gene Weltraummission bestatigt das. Seine Technik verhindert die drohende WeltzerstOrung 

durch natiirliche Krafte. Die klassische christlich-apokalyptische Interpretation eines sich 

nahemden Meteoriten hatte gelautet: Dieses ist die von Gott gesandte Strafe. Das kann die 

Akteure des Filmes nicht aufhalten. Mit Menschenhand zerstoren sie, was einst als das gott

gewollte Ende der Welt gegolten hatte. Damit setzen sich die Menschen tiber Gott hinweg, 
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und benutzten gleichzeitig die Konstruktion dieses Gottes, urn sich daflir zu rechtfertigen. 

Gott straft, aber der Prasident der Vereinigten Staaten hat "die erforderlichen MaBnahmen, 

die diese Katastrophe verhindern konnen, bereits veranlaBt." 

Da blitzt noch einmal der alte Machbarkeitswahn auf, der nach den zahlreichen menschen

verursachten Katastrophen (vgl. Titanic und Tschernobyl) langst als erschiittert gilt. Auch 

dem Weltuntergang kann man also staatlicherseits mit eiforderlichen Maj3nahmen begegnen. 

Diese Wortwahl kann auch als Beschwichtigungsformel gelesen werden. Doch der Glaube an 

die Allmacht des Menschen zeigt sich auch auf einer anderen Ebene. Mit Filmen iiber 

Naturkatastrophen in globaler Dimension scheinen die Regisseure die Geschichten 

nachzuspielen, die vor der Sakularisierung Gott vorbehalten waren.491 

8.1.3 Deep Impact: Noch mehr Opfer fiir die Welt 

Das Ende kommt, das Ende kommt iiber die vier Ecken der Erde. 

Ezechiel 7,2 

Armageddon war der zweite Film des Jahres 1998 zum Thema "Meteorit bedroht die 

Menschheit". Deep Impact hatte wenige Monate zuvor die gleiche Geschichte schon einmal 

erziihlt, etwas ruhiger und ohne auWiIIige Stilwechsel.492 Auch hier entdeckt ein Hobbyastro

nom ein merkwiirdiges Signal am Himmel. Er verungliickt auf dem Weg, seine Entdeckung 

bekannt zu geben. Ein Jahr spater recherchiert die ehrgeizige Journalistin Jenny Lerner in 

Washington iiber das Privatleben eines zuriickgetretenen Finanzministers. Von seiner ehema

ligen Sekretarin erfahrt sie von "Ele", die beide Frauen flir eine Afflire des Finanzministers 

halten. Ais Lerner den zuriickgetretenen Minister mit diesem Namen konfrontiert, spricht er 

von "der groBten Geschichte der Welt". Das FBI flingt die ahnungslose Journalistin ab und 

der Prasident selbst bittet sie, die Geschichte zuriickzuhalten. Erst auf der Pressekonferenz 

des Prasidenten erfahrt Lerner (und mit ihr der Zuschauer), worum es geht: "Ele" ist das Kiir

zel flir einen Komet, der in einem Jahr mit der Erde kollidieren wird. Der Komet hat die Gro

Be von New York City (der Asteriod aus Armageddon, "groB wie Texas", iibertrifft seinen 

Vorganger also urn ein Vielfaches). Der Prasident stellt die Besatzung des Raumschiffes 

Messiah vor: Es wird ins All fliegen und den Kometen aufhalten. Der ist benannt nach seinen 

Entdeckern, dem verungliickten Astronom und dem Schiiler Leo, der den Kometen zuerst 

491 Zu Machbarkeitswahn und "Glaube an die Allmacht des Menschen" vgl. Richter, Horst-Eberhard, a.a.O. 

492 "Deep Impact", USA 1998, Regie: Mimi Leder. 
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gesehen hatte. Leo sitzt im Wohnzimmer und hort die Ansprache des Prasidenten, der seinen 

Namen nennt. Darauf stiirmen die Nachbarkinder zu ihm und rufen "Das ist wirklich klasse! 

Noch nie hat jemand aus unserem Viertel entdeckt, daB die Welt untergehen wird!" Auf einer 

Schulkonferenz wird der brave Junge vor versammelter Schiilerschaft ausgefragt: "Was ist 

das flir ein Geflihl, wenn so etwas nach einem genannt ist?" Ein anderer Schiiler ruft ihm zu: 

"Hey, Leo, jetzt wirst du mehr Sex haben als jeder andere in unserer Klasse." Die Schiiler 

grolen. Der Weltuntergang erscheint als Event in der Erlebnisgesellschaft. Zunachst einmal 

macht er SpaB. 

Deep Impact zeigt den Weltuntergang und seine mediale Verarbeitung: Der Fortgang der 

Geschiehte wird abwechselnd aus der Perspektive von Jenny Lerners Fernsehredaktion und 

der Messiah-Crew erzahlt. Auf einer Party diskutiert die Crew (mit einem Schwarzen, einem 

Russen und einer Frau politisch korrekt besetzt), ob das einzige alte Mitglied, ein beriihmter 

Mondastronaut, nur mitfliegen wird, "weil die da oben glauben, daB wir ein bekanntes Ge

sieht auf diesem Ausflug brauchen. Nur, urn die Offentlichkeit zu beeindrucken." 

Von einem Fernsehsprecher \ernt der Zuschauer: Die Messiah ist ein Ergebnis erfolgrei

cher Konversion. Ihr "experimentelles nukleares Antriebssystem" wurde "urspriinglich flir 

den Antrieb von Massenvernichtungswaffen entwickelt", und "dank der Hilfe russischer In

genieure wird es jetzt flir das Schiff eingesetzt, das die groBte Bedrohung, die unseren Plane

ten jemals bevorstand, abwenden soIl." 

Jenny Lerner moderiert die Sendung Earth Rescue, ihre einsame Mutter, ihr neu verheira

teter Vater, die Angehorigen der Crew sehen ihr dabei zu. Gleiehzeitig laBt uns die allwissen

de Kamera auch am Geschehen auf dem Kometen teilhaben. Die Felsbrocken im Kometen

schweif knallen etwas leiser, Armageddon hat Deep Impact dabei iibertroffen. Das physikali

sche Gesetz, nach dem nur Luft, die im Kometenschweif nieht vorhanden sein diirfte, Schall 

iibertragt, haben beide Filme dabei iibergangen. Aber Actionfilme werden nicht an ihrem Re

alismus gemessen. Auch auf dem Kometen von Deep Impact gibt es Bohrschwierigkeiten, 

Zeitdruck, eine menschenfeindliche holleniihnliehe Umgebung, den Konflikt urn Manner, die 

zuriickgelassen werden miissen. Zunachst scheint die Mission gescheitert, die Atomspreng

kopfe haben den Kometen nicht zerstort, nur entzweigeteilt. Der Prasident verkiindet seine 

Strategie zur Rettung der Amerikaner: "Als Garantie, daB genug von uns iibrigbleiben, urn 

eine neue Welt aufzubauen. ( ... ) In den weichen Kalksteingebirgen von Missouri sind mitein

ander verbundene Systeme von Hohlen angelegt worden. Sie sind beinahe fertig. Sie geben 

Platz fiir eine Million Menschen. Sie bleiben dort flir zwei Jahre im Untergrund, bis sieh der 

Staub gelegt hat und die Luft wieder klar ist. Dort sind sie sieher. Das Hohlennetz ist nieht 

bloB ein Schlafsaal, es ist unsere neue Arche Noah. Wir lagem Saatgut und Setzlinge ein, 
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nehmen Pflanzen und Tiere mit, genug, urn neu anzufangen." Die fiir die Arche Ausgewlihl

ten sind "Wissenschaftler, Arzte, Ingenieure, Lehrer, Soldaten und Kiinstler", der Rest wird 

per Zufallsprinzip ausgewlihlt. Der Prlisident verhlingt Kriegsrecht und nlichtliches Ausgeh

verbot, dann stockt er. "Ich glaube ganz fest an Gott, das tun viele von ihnen nicht. Ich bin 

mir ganz sicher." 

Der Entdecker des Kometen Leo Biederman heiratet seine Freundin, urn auch ihr einen 

Platz in den Hi:ihlen zu verschaffen. Dramatische Szenen beim Abschied: Leos Freundin will 

nicht ohne ihre Eltern und ihr so eben erst geborenes Geschwisterchen fahren, sie bleibt zu

ruck. 1m Fernsehen hort man von Pliinderungen, Brlinden und dem Versagen der Ordnungs

krlifte. Die Astronauten machen sich auf den Riickflug. Die Ersatzraketen haben versagt, dem 

Prlisidenten verschlligt das die Worte. In seiner Fernsehansprache sagt er: "Die Kometen ra

sen immer noch auf die Erde zu. Wir konnen dagegen nichts mehr tun. So sieht es aus. Falls 

die Welt nicht untergeht, wird sie sich nicht fiir jeden weiter drehen." Der kleine Komet wird 

eine Autwelle auslosen, die halb Amerika iiberschwemmen wird, der groBere wird die Erde 

zwei Jahre lang mit Staub bedecken und alles Leben tOten. Der Prlisident spricht im Futur und 

verkiindet prlizise Details mit GewiBheit. Er weiB, was geschehen wird. 

Der alte Astronaut verkiindet seinen Plan, noch einmal zum Kometen zu fliegen. Den an

deren schwant, daB sie sich opfern sollen. Die Frau sagt tapfer: "Seht das mal so rum, sie 

werden Schul en und Pllitze nach uns benennen!" In Houston rufen sie hektisch nach den 

Zugriffscodes fiir die Atombomben, und Jenny Lerner gibt ihren Hubschrauberplatz an ihre 

Kollegin und deren kleine Tochter abo Leo schnappt sich ein Motorrad und sucht seine Sara 

auf der verstopften Autobahn. Saras Eltern hlingen ihr ein Tragetuch mit dem Baby urn, zu 

dritt fliehen sie vor der Flutwelle. Der Zuschauer sieht den Kometeneinschlag aus der All

perspektive. Jenny Lerner hat sich mit ihrem Vater versohnt, gemeinsam warten sie an der 

Atlanktikkiiste, dem Ort der Erinnerung an gliickliche Familientage, auf den Tod in der Aut

welle. Das Wasser iiberspiilt New York, wir sehen Manhattan unter Wasser. Liebesbekennt

nisse und Abschiedszenen auf Bildschirmen in Houston und im Shuttle. Die Astronauten 

fliegen in den Kometen und sprengen ihn in Splitter. Leo, Sara und das Baby erreichen einen 

rettenden Gipfel, iiber ihren Kopfen gliiht der Himmel voller Meteoritensplitter. Die Welt ist 

gerettet. Vor einem notdiirftig wiederaufgebauten WeiBen Haus verkiindet der Prlisident den 

Schaden, den die Flutwelle angerichtet hat. "Stlidte werden zerstort, aber sie werden wieder 

aufgebaut. Und viele Heiden sind gestorben, aber wir werden sie niemals vergessen. Jeder 

Stein, den wir verbauen, wird ein Denkmal fiir sie sein und jedes Samenkorn, das wir aussli

en. Wir wollen sie ehren, in dem wir unseren Kindem ein Gefiihl des Dankes fiir das vermit

teln, was wir zuruckerhalten haben: Unseren Planeten. Un sere Heimat. Also dann, lassen Sie 
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uns anfangen." Aufzieher yom Kopf des giitig Hichelnden Prasidenten auf Menschenmassen. 

Jubel. 

8.1.4 Eine politisch korrekte Flutwelle 

Deep Impact ahnelt Armageddon in vielen Elementen. Beide zeigen: 

- die Menschheit als Ganze in Gefahr, 

- die konservative Apokalypse mit der Wahrung des Bestehenden als drittem Element, 

- wissende Eingeweihte und Unwissende, 

- Retter, die durch ihr Opfer zu HeIden werden, 

- die Vereinbarkeit von Gottesglauben und Vertrauen in die Wissenschaft, 

- Atombomben, die die Welt retten, 

- die Restauration amerikanischer Werte. 

Was ist anders, was gibt es zu erganzen? Der kleine Komet in Deep Impact schlagt im At

lantik auf und iiberspiilt groBe TeiJe Amerikas und Europas mit einer Flutwelle. Das zerstore

rische Wasser - eine Flutwelle, schneller als Schallgeschwindigkeit, fUnfhundert Meter hoch -

reinigt die Erde fUr den Neuanfang. Die Rede der Prasidenten nach Katastrophe und Rettung 

handelt von diesem Neuanfang: Er stiftet eine kollektive Erinnerungspflicht ftir die Welten

retter und gibt den neuen Wert vor: Dankbarkeit," fiir das ( ... ), was wir zUrUckerhalten ha

ben." Es bleibt dabei: Was wir haben, ist erhaltenswert. In Deep Impact sprechen konservati

ve Kulturkritik und political correctness. Der alte Astronaut verkorpert den se1bstlosen HeI

den, er ist es, der die Selbstmordaktion vorschlagt, er bringt dem verletzten Astronauten, dem 

Kind der Videogesellschaft, Literatur nahe, ihm geht es urn Werte, den anderen urn Selbst

darstellung. Die der Frankfurter Schule entlehnte Gegeniiberstellung lautet Buch gegen Film, 

medialer Darstellungswahn gegen moralische Werte. Das ist hinlanglich bekannt, sie in ei

nem Unterhaltungsfilm zu finden, tiberrascht dagegen. Der Film ist politisch und padagogisch 

korrekt von der Shuttle-Besetzung bis zu dem Motorradhelm, den Leo aufsetzt, bevor er seine 

Freundin vor der Flutwelle rettet. 1m ganzen Film wird nicht geraucht, und der milde und 

aufrichtige Prasident ist ein Schwarzer, der fUr feste Werte steht, aber andere toleriert: "lch 

glaube ganz fest an Gott, das tun viele von Ihnen nicht." 

Verschiedene Meinungen werden in der Deep-Impact-Welt offensichtlich toleriert, doch 

einzelne Grundiiberzeugungen nicht in Frage gestellt. Dazu gehOrt eine unreflektierte Wis

senschaftsglaubigkeit. Bei aller Skepsis gegeniiber Prognosen gelten die Worte aus des Prasi

denten Mund als die Wahrheit. Bis ins letzte Detail weiB der Prasident, was geschehen wird. 
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Er muB gute Experten haben. Angesichts der groBtmoglichen Gefahr ist auf eines VerlaB: auf 

die Prognosen der Wissenschaftler, die die Funktion der vor-siikularen Prophezeiungen 

einnehmen. Sie berechnen nicht Hinger, sie sagen, was geschehen wird. Thre Voraussagungen 

treffen detailgetreu ein, wie die SchluBrede des Prasidenten erweist. Die Prognosen sind zu 

Prophezeiungen geworden. Was die Wissenschaftler sagen, muj3 geschehen (Mt 24, 6). 

8.1.5 Die Umkehrung des Unumkehrbaren 

1965 schrieb Susan Sontag tiber King Kong und Co.: "Was die Filme interessant macht, ist 

neben ihrem bemerkenswerten filmischen Zauber die Tatsache, daB hier in einem naiven und 

weitgehend verfalschten Kunstprodukt die tiefsten Dilemmata unserer zeitgenossischen Si

tuation ansichtig werden."493 Daran hat sich, so scheint es, nicht viel geiindert. Der Ton mag 

abgekllirter und ironischer geworden sein, die Katastrophe darf in den Neunzigern auch ko

misch sein. Doch die Kontinuitiit, mit der Hollywood Katastrophenfilme hervorbringt, die 

tiber Jahrzehnte hinweg den gleichen Grundmodellen folgen und immer auf den gleichen 

psychischen Grusel-Effekt zielen, scheint Sontags Katharsis-Hypothese zu bestatigen. Sie 

vermutet: Die Science-fiction-Filme "spiegeln die weltweiten Angste wider und mildem sie 

gleichzeitig. Sie impfen dem Betrachter eine merkwtirdige Gleichgtiltigkeit gegentiber dem 

Gedanken an Strahlenschiiden, radioaktive Verseuchung und Zerstorung ein ( ... ),,494 

Trotzdem zuriick zur Ausgangsfrage: Geht es in Armageddon und Deep Impact urn Welt

untergang? Sloterdijk spricht von der heutigen Populiirkultur und yom Actionfilm als "Rtick

schritt yom Drama zur Aktion"495, und Reiner Rother vertritt die These, daB im Actionfilm 

die Handlung hinter den special effects zuriicktritt, daB er lihnlich wie ein pomographischer 

Film oder ein Musical erzlihlende Passagen nur benotigen, urn von einer Aktion zur nachsten 

zu gelangen.496 Der Weltuntergang ware der AnlaB ftir action, denn action bringt Geld, so die 

Hollywoodrechnung. Sloterdijk vermutet, die Faszination des Actionfilmes riihre von der 

fesselnden Kraft der mensch lichen Gewaltausiibung her. Wenn Menschen anderen Menschen 

- vorzugsweise lustvoll aus sicherer Perspektive - bei Gewaltakten zusehen, ist das, als beka

men sie ihre Urahnen prasentiert. "Wer ins Kino geht, riskiert immer eine anthropologische 

Lektion, und wer Aktions-Kino liebt, ist eo ipso der Paliioanthropologie nahe, weil action ( ... ) 

493 Sontag, Susan: Die Katastrophenphantasie, a.a.O., S. 246. 
494Ebd .. S. 247. 

495 Sloterdijk, Peter: Sendboten ... , a.a.O., S. 7. 

496 Rother, Rainer: Mit Verlusten ist zu rechnen. Notizen zum amerikanischen Actionfilm, in: Merkur Nr. 
594/595, Heft 9/10 1998, S. 860 f. 
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den lange vermiBten Schliissel zum Affe-Mensch-Obergangsfeld liefert."497 Ein Actionfilm 

hiitte damit eine iihnliche Anziehungskraft wie ein Affenkiifig. Dabei geht es urn Laufen und 

Werfen und Treffen. Das alles hat, so Sioterdijk, eine metaphysische Dimension: jenen Pro

zeB der Menschwerdung, in dessen Veri auf erst "das Subjekt im Triumph iiber das getroffene 

Objekt zu sich kommt. "498 Sioterdijk interpretiert in diesem Zusammenhang den Schwarzen

egger-Film Terminator 2: Judgement Day (USA 1991, Regie: James Cameron), der wie Ar

mageddon und Deep Impact von Weltgefahr, also: WelterschieBen erziihlt. Sioterdijk fragt: 

"Wie, wenn die Erde zur Zielscheibe einer letzten ErschieBung wird?" und antwortet: "Was 

das neue Terminator-Syndrom yom gewiihnlichen Artillerie-Nihilismus unterscheidet, ist der 

metaphysische Zusatz, daB ein paar richtige Treffer fUr die Rettung der Menschheit sorgen 

kiinnen."499 Das ist toll: Der lustvolle Akt des Werfens und Treffens mit dem Ziel des macht

vollen Vemichtens ist gleich dem moralisch nicht hoch genug bewertbaren Akt der griiBt

miiglichen Rettung. Das ist die Umkehrung, die im echten Leben unmiiglich sein diirfte, und 

die reine apokalyptische Figur: Leben retten durch Vemichten. Was heiBt das fUr die Bohrer 

auf den Kometen? Die Liistlinge unter den Bohrfachleuten aus Armageddon legen (deutlicher 

als ihre Kollegen aus Deep Impact) die ohnehin offensichtliche Verbindung nahe: Bohren ist 

Penetrieren, und damit auch ein sexueller Akt. Die Kometenbohrung ist eine lebensschaffen

de Penetration. Biologisch ist das so vorgesehen, auf der Ebene der Waffentechnik bedeutet 

es eine absolute Umkehrung, die im nicht-fiktionalen Teil der Welt unmiiglich bleiben muB. 

Armageddon und Deep Impact sind die Konstruktion einer Geschichte, die die reale existen

tielle Gefahrdung in Heil umkehrt. In Armageddon geschieht das implizit, in Deep Impact 

wird es extra dazu gesagt. Der Nachrichtensprecher erkliirt, das nukleare Antriebssystem 

wurde "urspriinglich fiir den Antrieb von Massenvemichtungswaffen entwickelt ( ... ) Dank der 

Hilfe russischer Ingenieure wird sie (die neue Technik, T.B.) jetzt fiir das Schiff eingesetzt, 

das die griiBte Bedrohung, die unseren Planeten jemals bevorstand, abwenden soli." Bedeutet 

das: gegen das Ende anzuschreiben? Die Filme erziihlen uns einen Untergang, der - in der 

kollektiven Imagination - schon stattgefunden hat. Die Bomben sind da. Die Bedrohung ist 

irreversibel. Da wir nichts anderes tun kiinnen, erziihlen wir uns immer wieder davon. Nur im 

Erziihlen kiinnen wir sie bannen und fiktiv entschiirfen und mehr noch: sie umkehren in Heil. 

497 Sioterdijk, Peter: Sendboten .... , a.a.O., S. 7. 
498 Ebd., S. 9. 

499 Ebd. 
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8.1.6 Atom und Atom 

Wie transfonnieren sich apokalyptische Zeichen? Was ist aus dem Zeichen fUr eine neue, 

mit nichts vergleichbare Situation der Geflihrdung und der potentiellen Unkontrollierbarkeit 

menschlicher Schopfung, dem Zeichen Atom, geworden? Armageddon und Deep Impact tun 

das Unerhorte. Sie belegen das Zeichen Atom mit der Bedeutung Heilsbringer. Das ist eine 

dreiste Verschiebung der Bedeutung des Zeichen Atom. Seit der Entwicklung der Bombe ist 

der Begriff Atom ein umstrittenes Zeichen, eindeutig nur in seiner GroBe, ambivalent in der 

moralischen Beurteilung.5OO Seit den gesellschaftlichen Protesten gegen die Atomenergie und 

vor allem seit dem Reaktorunfall von Tschemobyl iiberwiegt die negative Bewertung. Atom 

gilt als Todeszeichen. Armageddon und Deep Impact konstruieren eine semiotische Umdeu

tung des Begriffs. Sie geben vor: Das Zeichen Atom hat die Aura des Tragischen und Geflihr

lichen verloren, es kann verwendet werden im lustigen Spiel der Zeichen. Der Nuklearspezia

list aus der Shuttle-Besatzung ist ein Russe. Auf der Gartenparty erkHirt er seinen Job. Er 

baue Atombomben, "wie in Tschemobyl." Tschemobyl? Der irritierte Gesprachspartner fragt 

nacho Ja, Tschemobyl, auch da sei etwas explodiert. 

Das Todeszeichen Atom wird in Armageddon und Deep Impact kurzerhand zu einem Le

benszeichen uminterpretiert. Diese Umbedeutung geht mit groBter Selbstverstandlichkeit 

vonstatten, die revolutionare Wendung wird - auBer in der Erklarung des Nachrichtenspre

chers - nicht thematisiert. Der Diskurs findet nicht statt: Die Atombombe hat ab sofort eine 

neue Bedeutung, sie ist der Retter allen Lebens auf der Erde. Man ist geneigt zu glauben, A

tom- und Riistungsindustrie hatten den Film finanziert. Die filmischen Erzahlungen der gro

Ben Bedrohung versetzen uns real Betroffene in die Zuschauerperspektive ins All, von wo aus 

wir uns lustvoll die Geschichte unserer Geflihrdung und Rettung anschauen. Das, was uns im 

echten Leben bedroht, rettet uns dabei. Auch das ist ein moglicher Umgang mit existentieller 

Gefahr. In unseren Erzahlungen verkehren wir die Bedeutungen der Dinge, die uns im echten 

Leben geflihrden. Was in der Wirklichkeit tOdlich ist, garantiert im Film das Leben. So kann 

man Bedrohung aushalten. 

500 Vgl. Kap. 5.3. 
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8.1.7 We1tuntergangsfilme als leere Apokalypsen 

Etwa so konnte man die apokalyptischen Filme interpretieren. Eine andere Lesart ware, sie 

als inhaltsleere Apokalypsen zu verstehen, als ein Spiel mit Zeichen und Zitaten, die auf sich 

selbst und nichts auBerhalb der Welt der Texte verweisen. 

Armageddon und Deep Impact stehen im intertextuellen Kontext anderer Action- und End

zeitfilme, die sie gleichzeitig zitieren und an Zerstorungskraft Iibertreffen mlissen. Seit in 

Independence Day die New Yorker Hochhauser detailreich zerstort wurden, kommt kein 

Weltzerstorungsfilm ohne lihnliche Szenen aus. 

1996 erschienen Independence Day, Mission: Impossible, Twister und Goldeneye, 1997 

Volcano, Dante's Peak und Air Force One, 1998 Titanic, Deep Impact und Armageddon, 

1999 Staatsfeind Nr. 1 und Ausnahmezustand. Actionfilme sind ein Spiel mit Zeichen und 

Verweisen, das Medienkompetenz yom Publikum verlangt. Der in diesem Genre ungelibte 

Zuschauer wird das Lachen des Publikums an manchen Stellen nicht verstehen, etwa wenn 

die Bohrspezialisten sich fiir ihren Weltraumausflug Rollen aus Weltraumfilmen zuweisen, 

oder auf Szenen in Pulp Fiction (USA 1994, Regie: Quentin Tarantino) anspielen oder auf 

der Atombombe reiten wie in Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben (GB 1963, 

Regie: Stanley Kubrick). Der MaBstab, mit dem die Fans diese Filme messen, ist die Qualitat 

des Spektakels, nicht die narrative Qualitat der erzlihlten Geschichte und schon gar nicht ihre 

Botschaft. Der Film wird an seiner inneren Schllissigkeit gemessen, nicht an seinem Realis

mus. 

Das wlirde Armageddon und Deep Impact in der Eurichschen Klassifikation zu Schein

apokalypsen machen. Wie viel (wenn auch verquere) Auseinandersetzung mit realer Bedro

hung in ihnen enthalten ist, ist eine Frage der Lesart. Wer sich Armageddon und Deep Impact 

anschaut, kann sich natlirlich vorstellen, wie es ware, wenn die Welt tatsachlich von einem 

Kometen bedroht wird. Von der unangenehmen Tatsache, daB die auf der Welt selbst produ

zierten inneren Gefahren eben so lebensbedrohlich sein konnten, lenken die Filme vermutlich 

eherab. 

"Die Botschaft der Filme, die keine haben sollen auBer fun, lautet nicht, daB die Zeiten har

ter werden oder daB demnachst schwere Konflikte ins Haus stehen. So prazis wollen sie nicht 

genommen werden - und so werden sie wohl auch von ihrem Publikum nicht ge1esen. "501 

Danach waren Armageddon und Deep Impact leere Apokalypsen. Spiele mit Zitaten und Zei

chen, die in einem regressiven Zirkel unendlich aufeinander verweisen. 

501 ROlher. Rainer. a.a.O .• S. 863. 
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8.2 Noch mehr Weltgefahr: Twelve Monkeys als apokalyptische Warnung 

Die Katastrophenfilme der siebziger und achtziger Jahre - wie War Games (USA 1982, 

Regie: John Badham) oder The Day After (USA 1983, Regie: Nicholas Mayer) - thematisier

ten die menschenverusachten Gefahren der atomaren Riistung. In den neunziger Jahren - nach 

dem Ende des Kalten Krieges - kommen die Weltgefahren des Filmes aus der Natur (Torna

dos, Vulkanausbriiche) oder aus dem All (Kometen, AuBeridrische). In den letzten Jahren war 

die Erde mehrfach in Gefahr. Maschinen haben versucht, den Menschen die Macht zu entrei

Ben und sie mit ihren eigenen Bomben zu toten. Die Zeitreisen eines Androiden haben das 

verhindert, ohne daB die Menschheit davon erfuhr. Der metallischer Gegenspieler des And

roiden endet eingeschmolzen in fiiissigem Stahl wie der Antichrist in brennendem Schwe

fel502 (Terminator 2: Judgement Day, USA 1991, Regie: James Cameron, mit Arnold 

Schwarzenegger). AuBerirdische greifen die Erde an, aber Kampfpiloten besiegen sie mit 

Waffenkraft, dabei wird New York vernichtet wie die Hure Babylon503 (Independence Day, 

USA 1996, Regie: Roland Emmerich). Ein Ungeheuer steigt aus dem Meer und erschreckt 

die New Yorker, wie zweitausend Jahr zuvor das Tier, das aus dem Meer stieg, die Leser der 

Johannes-Offenbarung erschreckte.504 Das Bose selbst droht die Erde zu zerstoren, eine ge

heimnisvolle Steinkombination, der mutige Bruce Willis und die Liebe selbst verhindern das 

(The Fifth Element, USA 1997, Regie: Luc Besson). Hier rettet also die zweite mythische 

Urgewalt neben dem Kampf die Welt: die Liebe. Eine Virenkatastrophe hat 99 Prozent der 

Menschheit getotet, dies mal gibt es keine Rettung (Twelve Monkeys, USA 1995, Regie: Terry 

Gilliam, mit Bruce Willis). 

8.2.1 Twelve Monkeys: Der Kampf gegen die Virenapokalypse 

"Twelve Monkeys hat mir nicht gefallen, das war irgendwie nicht schltissig", sagt ein jun

ger Actionfilmkenner. Gefallt ihm der Film nicht, wei I er nicht ftir schliissig halt oder weil er 

nicht eindeutig ist? Was stort an Twelve Monkeys? Der Film unterscheidet sich von anderen 

Filmen der spaten neunziger Jahre, die eine Weltgefahr thematisieren, dUTCh sein ambivalen

tes Ende. Wieder einmal spielt Bruce Willis den Auserwahlten, der einer bedrohten Welt hel

fen soli, doch am Ende des Filmes weiB man nicht, ob er es geschafft hat. Was ist geschehen? 

5020ftb 19,20. 

503 Oftb 17 ff. 

504 Oftb 13, 1-5. Vgl. Miiller, Achatz von: "Apokalypse now and later". Der endzeitliche Film als Wachtraum 
derWeltgesellschaft, in: Die Zeit v. 30.12.1998, S. 36. 
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Zu Beginn des Filmes Iiest der Zuschauer in griiner Schrift auf schwarzem Grund: ''Fiinf MiI

Iiarden Menschen sterben 1997 an einem tOdlichen Virus ... Die Uberlebenden werden die 

Oberflliche des Planeten verlassen ... Wieder einmal werden die Tiere iiber die Welt herr

schen." In weifler Schrift darunter: "Ausziige aus einem Gesprlich mit einem klinisch diag

nostizierten paranoid Schizophrenen. 12.4. 1990 Baltimore County Hospital." Der Film be

ginnt in der Unterwelt im Jahre 2035. Es stellt sich heraus, daB die Phantasien des paranoid 

Schizophrenen eingetroffen sind. Fiinf Milliarden Menschen sind tot, die Uberlebenden ha

ben die Oberflliche des Planeten verlassen und leben in einer Orwellschen Welt unter der 

Erde, in der ein permanenter Ausnahmezustand erkllirt worden ist. Twelve Monkeys erzlihlt 

die Geschichte yom Uberleben nach der Katastrophe und gleichzeitig - in den Zeitreisen des 

James Cole - yom Kampf gegen die bose Macht, die dabei ist, die Katastrophe zu verursa

chen. Bruce Willis spielt den Strafgefangenen James Cole, der gezwungen wird, die virensi

chere unterirdische Welt fiir Erkundigungen zu verlassen. Wir sehen ihn zunlichst in einer 

verschneiten und entvolkerten amerikanischen GroBstadt, in der Baren, Spinnen und Eulen 

leben. Dann wird er mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit geschickt, er erreicht die 

Zeit vor der Virenkatastrophe (das dem Jahr des Erscheinen des Filmes im Kino entspricht), 

wo ihm niemand Glauben schenkt, als er von Viren und Weltgefahr spricht.505 Es gelingt 

ihm, eine Psychiaterin zu iiberzeugen, verfolgt mit ihrer Hilfe zunlichst die falsche Gruppe 

(eine Gruppe junger fanatischer Tierschiitzer), entdeckt den wahren Virenattentliter (einen 

Wissenschaftler) erst, als es zu split ist, und wird bei dem Versuch erschossen, ihn aufzuhal

ten. Der Attentliter wird die geplante Vemichtungsreise mit den tOdlichen Viren im Handkof

fer antreten. Wenn kein Zeitreisender aus der Zukunft ihn daran hindert, wird er an allen 

Zielorten seiner Weltreise die Killerviren verbreiten. 1m Flugzeug nimmt er Platz neben einer 

Frau, die der Zuschauer als eine der Befehlshaberinnen aus der Unterwelt erkennt, die James 

Cole auf die Zeitreise geschickt haben. Der Film endet mit dieser Einstellung. Wird sie den 

Attentliter aufhalten? Oder steckt sie mit ihm unter einer Decke? Die Frage bleibt unbeant

wortet. 

505 Der Film basiert auf einem 1962 gedrehten Kurzfilm von Chris Marker, "La Jetee", der Reisen durch die 
Erinnerung thematisiert. 
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8.2.2 Unbehagen an der Postapokalypse 

1st Twelve Monkeys eine apokalyptische Erzahlung? Welche Elemente des Apokalypti

schen enthalt der Film? 

1. Die apokalyptische ErZiihlung 

In Twelve Monkeys wird nichts gerettet, nur gewarnt. Die apokalyptische Figur des Filmes 

ist unvollstandig: Es gibt die Warnung vor einer untergehenden Welt, die langst untergegan

gen ist und kein Versprechen eines Neuen Jerusalems. Die Welt, flir die es sich zu kampfen 

lohnte, ware es nicht schon zu spat, ist eben jene, in der wir leben. "Diese Luft ist herrlich", 

sagt James Cole, als er nach seiner Zeitreise in der Zeit vor dem Virenattentat angekommen 

ist, "ist das eine wunderbare Luft." Das Neue Jerusalem ist das Alte Jerusalem, das erhalten 

werden soli, die Welt des Jahres 1997, in der nach der Filmrealitat die meisten Menschen nur 

noch wenige Wochen zu leben haben. Der Film endet ohne gliickliches Ende: James Cole 

wird erschossen, der Wissenschaftler tritt seine Vernichtungsreise an und verbreitet iiberall 

das tOdliche Virus. Damit ist die erhaltenswerte gegenwartige Welt von 1997 (das heiBt: die 

des Zuschauers im Kino) auch die apokalyptische Krisenzeit: Sie ist von Wissenschaftlern 

bedroht, die die Menschheit vernichten wollen. Uber ihre Motivation erfahren wir nichts. Es 

scheint sich urn das Bose schlechthin zu handeln. 

Die Konstruktion der Filmrealitat schafft die iiblichen Paradoxien der Zeitreise. Die Psy

chiaterin, die im Baltimore County Hospital auf den Patienten James Cole (wahrend seiner 

ersten Zeitreise ins Jahr 1990) trifft, erinnert sich an ihre Zukunft, wenn sie in dem Wahnsin

nigen James Cole den Mann erkennt, der sie sieben Jahre spater entflihren wird, urn mit ihr 

den verrneintlichen Verursachern der Virenkatastrophe, den Twelve Monkeys, auf die Spur zu 

kommen. 

Wahrend der ersten Zeitreise 1990 landet James Cole vor einer Komrnission von Arzten 

und Pychologen. Er erzahlt ihnen: "Fiinf Milliarden Menschen starben zwischen 1996 und 

'97, fast die gesamte Weltbevolkerung. Nur knapp ein Prozent von uns haben iiberlebt." 

"1st es so, daB Sie uns retten sollen, Mr. Cole?" 

"Wie soli ich Sie denn retten? Es ist doch schon passiert. Ich kann Sie nicht mehr retten, 

niemand kann das. Ich versuche hier nur einige Informationen zu sammeln, die den Men

schen in der Gegenwart helfen sollen, die Verbreitung des Virus zu untersuchen." 

"Versteh ich Sie richtig, daB wir jetzt nicht in der Gegenwart sind?" 

"Natiirlich nicht. 1990 ist Vergangenheit, alles ist schon passiert." 
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Die Filmgegenwart 2035 ist eine postapokalyptische Zeit, aus der Perspektive diese Jahres 

handelt es sich urn eine postapokalyptische Erzlihlung: Die Katastrophe ist schon geschehen. 

Alles, was James Cole fUr die Welt tun kann, ist Schadensbegrenzung. 

2. Die Berufung des Apokalyptikers 

Der Wissende aus der Zukunft (James Cole) landet im Irrenhaus. Er redet von Viren und 

von Inforrnationen, und die ahnungslosen Menschen der Jahre vor der Katastrophe halten ihn 

fUr wahnsinnig. Nur die einfUhlsame Psychiaterin laBt sich auf ihn ein. Die Reden der Irren 

iiber Wahnsinn und Norrnalitat ("Die wollen die Leute drauBen namlich vor uns Irren schiit

zen. Dabei sind die Leute drauBen genauso Irre wie wir. n) und schlieBlich die Unsicherheit 

der Psychiaterin, ob der Verriickte James Cole mit seiner Untergangstheorie Recht haben 

konnte, provozieren beim Zuschauer die Frage, ob - iiber die Filmrealitat hinaus - auch in der 

echten Welt Wahrheit fiir Wahnsinn gehalten wird. Hier liegt das eigentliche apokaIyptische 

Potential des Films, das die Gegenwart des Zuschauers als Krisenzeit bestimmen konnte. 

3. Das Realitiitsverstiindnis der Apokalypse 

Das Geschichtsverstandnis von Twelve Monkeys ist nicht teleologisch wie das der klassi

schen ApokaIypsen. Die Geschichte ist deterrniniert, sie lauft nicht auf ein Neues Jerusalem 

hinaus, sondem auf eine Schreckensherrschaft unter der Oberflache der Erde, von der der 

Zuschauer nur die Gefangnisse zu sehen bekommt, die an Konzentrationslager erinnem. Der 

Film erzlihlt den zum Scheitem verurteilten Versuch, diesen Fortgang der Geschichte zu ver

andem. Twelve Monkeys ist eine desillusionierte oder postutopische Apokalypse. Das ent

spricht einer Welt, in der es keine Utopien gibt. Falls die Weltrettungsmission des Gefange

nen James Cole gelungen ware, hatte die gefahrdete Welt vor dem Virenattentat des Wissen

schaftlers gerettet werden konnen. Die Gefahr moglicher weiterer Vemichtungsversuche an

derer Wissenschaftler ware damit nicht gemindert worden. 

4. Darstellung der Apokalypse 

Ublicherweise nutzt eine apokalyptische Erzahlung Bilder und Symbole, urn die Katastro

phe zu zeigen. Bei Twelve Monkeys ist das nicht so: Die im Film beschriebene Katastrophe 

ist unsichtbar: Die Viren werden nicht gezeigt, ebensowenig gibt es Bilder yom Sterben der 

fUnf Milliarden Menschen. Das entspricht der gegenwartigen Geflihrdungslage: Die meisten 

zivilisatorischen Gefahren sind unsichtbar. Das gilt fiir Viren ebenso wie fiir radioaktive 

Strahlung. 

5. Die Reichweite der Apokalypse 

Twelve Monkeys handelt von einer globalen Katastrophe. Die im Film beschriebene Be

drohung gilt bedingungslos fUr die ganze Welt, fUr eine globalisierte Welt, die innerhalb we

niger Tage verseucht werden kann. 
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6. Die BotschaJt der Apokalyptiker 

In Twelve Monkeys ist es die Figur der Psychiaterin, die die Glaubensfrage beantworten 

und sich damit flir das Richtige oder das Falsche entscheiden muB. Sie entscheidet sich 

schlieBlich gegen ihre Berufskollegen und filr James Cole, was in den traditionellen Apoka

Iypsen die Rettung bedeutet hatte. Wer urnkehrt, wird gerettet. In der Filmrealitat ist das nicht 

so: Die Psychiaterin weiB, was geschehen wird, aber sie kann es nicht verhindem. Es ist zu 

spat. 

Die postapokalyptische Situation der Filmrealitat konnte als eine vage und unausgespro

chene Botschaft an den Filmrezipienten gelesen werden. Der Film diirfte ein Unbehagen an 

der Realitat verursachen, in der sich eine Geschichte wie Twelve Monkeys moglicherweise 

zutragen konnte: Es konnte eine unsichtbare Gefahr geben. Viren? Oder was noch? Besteht 

die Gefahr eines Attentates auf die Menschheit? Ware das technisch und logistisch moglich? 

Und mit Blick auf die Irren, die die Wahrheit sagen: Konnten diejenigen Recht haben, die wir 

als spinnerte Sektenanhiinger belacheln? 

1m Verlaufe des Filmes - in der Filmrealitat im Jahr 1996 - halt die Pychiaterin einen Vor

trag iiber den Zusammenhang von Seuchen und Untergangstheorien und erwahnt einen Vor

fall wiihrend des Ersten Weltkriegs: Ein Soldat habe nach einem Giftgasangriff angegeben, er 

kame aus der Zukunft und suche "nach einem Virus, das die Menschheit letztlich yom Ange

sicht der Erde vertilgen wiirde und zwar im Jahre 1996." Das Publikum im Vortragssaalla

chelt. 

Was unterscheidet Twelve Monkeys von Armageddon und Deep Impact? Aile drei Filme 

spielen mit dem Grusel des Betroffenseins. Der Film erschien 1995 in Amerika, also stiinde 

nach der Filmrealitat der Ausbruch der todlichen Vireninfektion gerade bevor. In Armaged

don und Deep Impact wird die Welt gerettet, in Twelve Monkeys bleibt diese Rettung versagt. 

Die Kometenfilme verlagem die Weltgefahr nach auBen, sie kehren die menschenverursachte 

Bedrohung (Atomkraft) in ein Heilsmittel urn. Twelve Monkeys verweigert diese LOsung. Die 

Protagonisten von Armageddon und Deep Impact sind klassische HeIden, die groBe Aufgaben 

meistem und dafilr Ruhm erhalten. Der Protagonist aus Twelve Monkeys (derselbe Bruce 

Willis, der in Armageddon den klassischen HeIden gibt) ist Opfer in beiden Welten, er wird 

von den militaristischen Herrschem der Unterwelt des Jahres 2035 dirigiert und in der Welt 

des Jahres 1990 eingesperrt und durch Psychopharmaka ruhiggestellt, seine Ausbruchs- und 

Rettungsversuche scheitem. Die in den Kometenfilmen erziihlte auBere Gefahr eines aus dem 

All hereinbrechenden Kometen verlagert die Weltgefahr ins Unwahrscheinliche und legt dem 

Menschen naturbesiegende Krafte in die Hand, Twelve Monkeys stellt sich der inneren Welt-

172 



gefahr, verweigert die Moglichkeit von Rettung und erzeugt Unbehagen an der Gegenwart, in 

der unsichtbare Gefahren lauern, in der fraglich ist, was Wahn und was Wahrheit ist. 

8.2.3 Die Virenapokalypse findet nicht statt 

1m Marz 1995 verseuchten Mitglieder der japanischen Aurn-Sekte U-Bahnstationen in To

kio mit Saringas. Die Anschlage waren offensichtlich Teil eines groBeren pseudo-religios 

motivierten Planes zur Massenvernichtung.506 1m Februar 1997 versiegeIte ein Spezialkom

mando des FBI in Las Vegas den Mercedes eines rechtsradikalen Fanatikers, weil es in dern 

Wagen einen BehaIter mit tOdlichen Bakterien vermutete. Der Mann hatte gedroht, er wolle 

eine GroBstadt mit einer biologischen Bombe verseuchen.507 

1994 erschien der Thriller Hot Zone, in dem der Naturwissenschaftler Richard Preston die 

Entdeckung mysterioser Viren beschreibt, die in den siebziger Jahren in Afrika ganze Dorfer 

ausrotteten. 1995 lief Outbreak im Kino, die Verfilmung der Virenkatastrophe nach Prestons 

Recherche. 1996 erschien 12 Monkeys.50B 

Die Biochemikerin Laurie Garrett hat die Entstehung und Verbreitung von Infektions

krankheiten untersucht. Sie warnt vor wiederkehrenden Ausbriichen alter, langst besiegt ge

glaubter und neu entdeckter Infektionskrankheiten. Die Riickkehr von Epidemien ist offenbar 

auch ohne terroristische Absichten nicht auszuschlieBen.509 

Es scheint relativ leicht zu sein, an Giftgas zu gelangen und damit viele Menschen zu to

ten. Es ist nun schwer zu beurteilen, wie groB die Gefahr ist, einem Virenattentat zum Opfer 

zu fallen. Das Wissen iiber biologische Waffen und die Moglichkeit, die Menschen vor den 

Epidemien zu schiitzen, scheinen eher gering zu sein. Der Arbeitskreis "Katastrophenschutz" 

der Innenministerkonferenz habe vor einigen Jahren diskutiert, ob man nicht das "B" im 

ABC-Schutz streichen solie, wei I die Schutzmoglichkeiten so gering seien.510 Eine Nachfrage 

506 Vgl. Lifton, Robert Jay: Reflections on Aum Shinrikyo, in: Strozier, Charles B., a.a.O., S. 112 ff. 
Stamm, Hugo, a.a.O., S. 230 ff., Thompson, Damian, a.a.O., S. 311 ff. 

507 Vgl. Miiller, Achatz von, a.a.O. 

508 Preston, Richard: Hot Zone - TOdliche Viren aus dem Regenwald, Miinchen 1995; "Outbreak", USA 1995, 
Regie: Wolfgang Petersen. 
509 Garrett, Laurie: Die kommenden Plagen. Neue Krankheiten in einer gefahrdeten Welt, Frankfurt am Main 
1996. 
510 Vgl. Siegmund-Schultze, Nicola: Wenn die Bazille zur Waffe wird, in: Siiddeutsche Zeitung Nr. 141 v. 
23.6.1998, S. V2I9. 
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beim Infonnationsamt der Bundesregierung im April 1999 zeigte, daB das Problem noch im

mer relativ unbekannt ist und sich zunachst kein Ministerium zustandig fiihlte. 511 

Die Bio-Apokalypse findet in den Medien nicht statt. Jenseits der Berichte zu aktuellen 

Anlassen und der kleinen Meldungen auf der Seite Vennischtes findet keine Diskussion Uber 

die Gefahren neuer Epidemien durch Bio- oder Genwaffen statt. Selbst Der Spiegel sucht bei 

einem Interview mit einem sowjetischen Wissenschaftler, der an Biowaffen gearbeitet hat, 

eher nach psychologischen Motiven und personlichen Schuldgefiihlen. Die Gefahr, die von 

diesen Bomben ausgeht, bleibt eher abstrakt.512 

Das ist erstaunlich, denn die wenn auch vage und schwer zu beurteilende Gefahr enthalt 

viele apokalyptische Elemente, etwa die Gefahr des moglichen Todes einer groBen Zahl von 

Menschen und Wissenschaftler als apokalyptische Warner. Das Thema bietet sich geradezu 

an, zu einer apokalyptischen Erzahlung verarbeitet zu werden. Man konnte mit GUnther An

ders von Apokalypse-Blindheit sprechen, die vennutlich ein Folge von Uberforderung ange

sichts der Vielzahl der Gefahren und dem Gefiihl eigener Machtlosigkeit ist. Man kann sich 

nicht vor allem fiirchten. Es gab in Deutschland noch keine Katastrophe dieser Art, kein Vi

rentattentat, das eine apokalyptische Erziihlung zu diesem Thema hatte auslosen konnen. 

8.3 Titanic revisited 

1997 wurde eine Neubearbeitung des Titanic-Stoffes als der teuerste Film aller Zeiten an

gekUndigt. Der von der Twentieth Century Fox produzierte Film hat mehr als zweihundert 

Millionen Dollar gekostet. Er war der erste Film, der mehr als eine Milliarde Dollar einge

spielt hat. In Deutschland hatte er rund 14 Millionen Zuschauer. Er erhielt elf Oscars.513 1st 

der neue Film yom groBen Schiffsuntergang eine apokalyptische Geschichte? 

Die Titanic sinkt bugwarts, dabei steigt ihr Heck aus dem Wasser. Die Passagiere fliehen 

deckaufwarts, vorbei an einem Mann mit Gebetbuch, der mit lauter Stimme und im Prediger

ton verkUndet: "Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel 

und die erste Erde vergingen und das Meer ist nicht mehr." Das Muster ist bekannt: Wir ste-

511 Bei meiner telephonischen Nachfrage am 20.4.1999, ob oder wie die Bundesregierung auf mogliche Viren
oder Bakterienattentate reagiert oder vorbereitet, verwies das Bundespresseamt an das Gesundheitsministerium, 
dieses an das Robert-Koch-Institut in Berlin, das wiederum auf die Zustandigkeit des Gesundheitsministeriums 
verwies, das dann an das Verteidigungs- oder Innenministerium weiterleitete. 
512 "Ich hasse die Person, die ich war", Spiegelgesprach mit Ken Alibek, Der Spiegel Nr. 15/1999 v. 12.4., S. 
220-226. 

513 Vgl. dpa-Meldung v. 4.3.1998; Christ in der Gegenwart Nr. 15 v. 12.4.1998, S. 123. 
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hen vor groBer Bedrohung und sind verI oren. Angesichts des Untergangs bleibt nur die Hoff

nung auf eine neue Welt danach - flir die Gerechten. "Drum bekehrtet euch, solange noch Zeit 

ist", rat folgerichtig der sinkende Prediger. In einem Film iiber einen Schiffsuntergang, der 

auch einen Weltuntergang bedeuten kann (Titanic, USA 1997, Regie: James Cameron), darf 

der Apokalyptiker nicht fehlen. Kurz vor dem Opfertod des armen MaIers, der flir das reiche 

Madchen stirbt, kurz nach der SchieBerei des Verlobten auf den, der ihm seine Frau geraubt 

hat, hat der Drehbuchautor ein biBchen klassische Apokalypse in den groBen Film yom Un

tergang gegeben. Am Ende werden das Schiff und der Mann sinken, doch die Frau und mit 

ihr die Liebe iiberleben. Tage vor dem Untergang, beim Spaziergang an Deck entlang der 

Rettungsboote sagt das junge Madchen (die Frau, die Intuition, das Geflihl) zum Ingenieur 

des Schiffes: "Verzeihen Sie bitte, aber es gibt nicht genug Platz fiir aIle Passagiere." Und ihr 

Verlobter (der Mann, die Ratio, der Wille zu Macht und Herrschaft) antwortet: "Ohne Frage 

eine Vergeudung von Platz auf einem unsinkbaren Schiff." 

In den Salen der ersten Klasse fragt eine Dame den Chairman der White Star Line, Bruce 

Ismay: "Wer kam eigentlich auf den Namen Titanic. Waren Sie das, Bruce?" Er antwortet: 

"Ja, ganz Recht. Ich wollte damit die reine GroBe zum Ausdruck bringen. GroBe bedeutet 

StabiliHit, Luxus und vor allem Starke." Das junge Madchen wirft ein: "Haben Sie schon ein

mal von Dr. Freud gehort, Mr. Ismay?" 

Der Film erzahlt uns also die klassische Version der Titanic-Geschichte, er zeigt wohin 

Technikglaubigkeit und Hybris flihren: in den Untergang namlich. Doch diese Botschaft wird 

sogleich wieder gebrochen, wenn modeme Kameras zum Wrack herabtauchen und sich nach 

verlorenen Schmuckstiicken umsehen. Der Zuschauer lemt: Der Glaube an die Allmacht der 

Technik ist dumm, aber Tauchboote, mit denen man in Schiffswracks nach Diamanten su

chen kann, sind etwas Feines. 

Es ist eine allgemein akzeptierte Botschaft, die uns die Titanic vermitteln will, "Kapita

lismuskritik mit romantischer Liebesaureole" hat der Rezensent der Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung geschrieben.514 Der Film kontrastiert die Heuchelei der korrupten und geldgierigen 

reichen Passagiere der Ersten Klasse mit der Lebensfreude und Giite der Armen. Zu gem 

folgt der Zuschauer dieser Lehre. Nach der KoIlision mit den Rettungsbooten fragt die Mutter 

des reichen jungen Madchen: "Sind die Rettungsboote nach Klassen unterteilt?" Das junge 

Madchen Rose ereifert sich: "Mutter, begreifst du denn nicht! ( ... ) Die Halfte der Menschen 

hier an Boot wird ertrinken!" lhr reicher herrschsiichtiger Brautigam antwortet kiihl: "Nicht 

die bessere Halfte." Rose ist emport. "Du unbeschreiblicher Bastard", haucht sie. Wer wiirde 

514 Koch, Gerhard R.: Still ruht die See. Warum der "Titanic"-Film auf der Erfolgswelle schwimmt, in: Frank
furter Allgemeine Zeitung v. 25.2.1998. 
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ihr widersprechen? Es folgen groBe Bilder yom groBen Untergang, verbunden mit dem trau

rigen Ende der klasseniibergreifenden Liebe zwischen Rose und dem jungen Maler im kalten 

Atlantikwasser. Vor dem Hintergrund des sinkenden Schiffes zeigt der Film groBe GefUhle 

ganz rein. 

Unter apokalypsetheoretischen Gesichtspunkten bietet Titanic nichts Neues. Der Titanic

Film des Jahres 1997 ist eine neue Variante der Geschichte, die das Zeichen Titanic zum Er

ziihlen einer Untergangsgeschichte nutz!. Dieser Untergang ist ein iiberschaubarer, ortlich und 

zeitlich begrenzter. Er ist kleiner als die Untergange, die man sich vorstellen miiBte, wollte 

man sich den Katastrophenszenarien potentieller menschenverursachter GeHihrdungslagen 

stellen. Die Bosen des Filmes, die dekadenten Erste-Klasse-Passagiere, sind versunken. Das 

Thema Klassenkampf JaBt sich im Film als ein historisches und iiberwundenes Phanomen 

betrachten, auch wenn Neoliberalismus und okonomische Globalisierung dem Thema als 

aktuellem Phanomen neue Nahrung geben. 

Dennoch ist ein Schiff immer auch mehr als ein Schiff. Es ist auch der kleine Schauplatz, 

der auf den groBen verweist. Das Schiff als kulturelles Ph an omen ist ein Bild fUr die Welt, 

das sinkende Schiff somit Zeichen fiir eine untergehende Welt. Wie kann der Titanic-Film 

aus dieser Sicht gelesen werden? Welche Welt geht darin unter? 

Die gangige Lesart ware, im Film die historische Erschiitterung der Technikhybris zu le

sen. Dieses ist gewissermaBen die verkaufte Version. In der Promotion-Broschiire der Twen

tieth Century Fox in Germany ist unter dem Titel Titanic zu lesen: "10. April 1912. Zwei 

lahrzehnte lang hat die Entwicklung der Technik ein Wunder nach dem anderen hervorge

bracht, und die Menschen fingen an, diese Endlosspirale des Fortschritts als selbstverstand

lich zu betrachten. Gab es einen besseren Beweis menschlicher Naturbeherrschung als den 

Stapellauf der Titanic, des groBten und luxuriosesten Fortbewegungsmittel, das der Mensch 

je geschaffen hat? Aber viereinhalb Tage spater hatte die Welt sich verandert."515 Auch im 

Film wird der Zuschauer explizit auf diese Botschaft gestoBen: Der Vorsitzende der White 

Star Line und der Kapitan reden iiber Geschwindigkeitsrekorde, Eisbergwarnungen werden 

iibermittelt, das junge Madchen und ihre Verlobter diskutieren iiber die Zahl der Rettungs

boote. 

Steven Biel hat auf die systemstabilisierende Botschaft in den fruhen Titanic-Erziihlungen 

und den Berichten iiber den Schiffsuntergang aufmerksam gemacht.516 Zu Beginn des Jahr

hunderts veranderten sich die Klassen-, Geschlechts- und Rassenkonstruktion. Fiir die Wert

konservativen, denen am Erhalt der alten Konstruktionen gelegen war, war die Titanic ein 

515 Twenlieth Century Fox of Germany (Hg.): Titanic (Promotion-Broschiire). a.a.O., S. 12. 
516 Vgl. Kap. 5.2. 
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wiJIkommenes Zeichen, mit dessen Hilfe sich ihre Angst vor Veranderung zu einer sinnstif

tenden Erziihlung verdichten lieS. Heute gelten diese alten Grenzen als iiberwunden, die Ge

sellschaft ganz im Gegenteil als fragmentiert und atomisiert. Findet sich trotzdem eine solche 

konservative Geschichte im Film Titanic? Der Film erzahlt von der Befreiung des Madchen 

Rose aus dem goldenen Geflingnis von Etikette, Standesdiinkel und Konvention. Von ihrer 

Mutter sanft gezwungen soli sie einen reichen Amerikaner heiraten, urn Stand und Ansehen 

des Familiennamens zu wahren. Allerdings befreit sie sich nicht allein (was der Dramaturgie 

des Filmes nicht gut getan hatte), vielmehr bedarf es erst der Giite, Spontaneitat und Lebens

kraft des armen Dichters. Das kann man auf unterschiedliche Arten interpretieren. Die 

romantische Lesart ware: Rose befreit sich aus der Knechtschaft des Bosen und schlagt sich 

auf die Seite des Guten. Eine andere Lesart ware, darin eine Geschichte yom Frauentausch zu 

lesen, die an die Rolle der Grace in Armageddon erinnert. Der arme Dichter und der reiche 

Verlobte kampfen urn eine Frau, die der finanzielle Beschiitzer im Verlauf des Filmes an den 

emotionalen verliert. Der Film bricht mit dem Mythos vomfirst-cabin male heroismSI7 durch 

die Figur des Verlobten, der sich mit Waffengewalt einen Platz im Rettungsboot sichem will. 

Er rekonsturiert den Mythos jedoch als loving male heroism: Rose gibt ihren Platz im Ret

tungsboot auf, urn bei ihrem Geliebten zu bleiben. Gemeinsam stiirzen sie ins Wasser, auf 

dem dahertreibenden Brett ist nur Platz fUr einen. Der junge Maler opfert sich fUr Rose, die 

klassischen Genderkonstruktionen bleiben unverandert. 

Eine weitere Lesart ware, in dem sinkenden Schiff 1912 das Ende der Wohlstandsgesell

schaft 1998 zu sehen. Jenseits der historischen Situation ist Titanic eine iiber-historische Ge

schichte von Liebe, Opfer und Tod. In diesem Sinne kann der Film als eine Apokalypse mit 

individueller Reichweite gesehen werden. Rose lemt den jungen Maler kennen, als sie sich zu 

Beginn des Filmes iiber Bord stiirzen will. Erst in dem Moment der Verzweifelung findet sie 

Liebe. Gleiches gilt fiir den Zuschauer des Schiffbruchs. Er betrachtet den Untergang des 

Schiffes aus der sicheren Distanz des Kinosessels und sieht doch zugleich seine eigene Ge

schichte: die Gefahrdung des Lebens durch den Tod und die Frage, was ihn besiegen kann. 

Der Titanic-Film hat die Bedeutung des Zeichens Titanic urn eine neue Dimension aufge

laden: Titanic steht seit der letzten Verfilmung auch fUr den amerikanischen Mythos, eine 

Idee gegen aile Widerstande zu verfolgen und am Ende zu siegen (Regisseur James Cameron 

gegen die Filmindustrie)518, fUr kommerziellen Erfolg und Superlative. Es mutet ironisch an, 

517 Vgl. Biel, Steven, a.a.O., S. 23 ff. 

518 Vgl. Giittler, Fritz: Das Traumschiff. Endspiel der Epoche: Warum ist die "Titanic" so erfolgreich? In: SOd
deutsche Zeitung v. 25.2.1998 und Schuler, Thomas: Schiffbruch nach dem ersten Wochenende? In Amerika 
lauft "Titanic" an, der teuerste Film aller Zeiten - wahrscheinlich wird er seine Kosten nie einspielen, in: SOd
deutsche Zeitung v. 20.121.12.1997, S. VII. 
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daB der erste Rekordversuch tragisch endete und bestraft wurde (Titanic als das groBte und 

schnellste Schiff aller Zeiten), der zweite, ebenso kiihne Rekordversuch aber gelang (Titanic 

als teuerster Film aller Zeiten). 
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9 V sprengt Berlin: Endzeitliteratur als innere Apokalypse 

Der wahre Weltuntergang ist die Vemichtung des Geistes, 
der andere hiingt von dem gleichgiiltigen Versuch ab, 

ob nach Vemichtung des Geistes noch eine Welt bestehen kann. 

Karl Kraus519 

Eine apokalyptische Erziihlung ist bildhaft und symbolhaft. Die Filmsprache eignet sich 

daher gut, den groBen Untergang in groBen Bildem zu erziihlen. Die Leinwand faBt den gan

zen Globus. Urn welche Untergiinge geht es in der Literatur? 1998 sind zwei erfolgreiche 

Romane mit apokalyptischen Elementen von jungen deutschen Autoren veroffentlicht wor

den: Sex II von Sibylle Berg (geboren 1962) und Terrordrom von Tim StaffeI (geboren 

1965).520 Ich habe diese Romane flir eine genauere Analyse ausgewiihlt, weil sie offensicht

Iich einen Nerv getroffen haben. "Der Roman zum Lebensgeflihl" hieB es in einer Literatur

kritik iiber Terrordrom. 521 Frank Castorf hat daraus an der Berliner Volksbiihne ein Theater

stiick gemacht. Die Endzeit iiuBert sich in beiden Biichem nicht in globaler, sondem in ge

sellschaftlicher und individueller Dimension. 

9.1 Explosion der Stadt: Terrordrom von Tim Staffel als gesellschaftliche 
Endzeitvision 

Wiihrend einer ungewohnlich harten Kiilteperiode kurz vor der lahrtausendwende tauchen 

in Berlin nihilistisch-dadaistische Manifeste auf, in denen von Tod, Hass und Selbstzersto

rung die Rede ist. Die allein mit einem V unterzeichneten Manifeste losen eine Welle der 

Gewalt aus, die aile gesellschaftliche Ordnung zerstort. In acht Stimmen erziihlt Staffel die 

Geschichte der dekadenten Wohlstandsgesellschaft mit ihren verzweifelten, drogenkonsumie

renden, gewalttiitigen und verriickten Bewohnem. Lars, der Verfasser der Manifeste, Iiebt 

einen Mann, der ihn nicht liebt. Tom, der Moderator einer Femsehsendung, profitiert durch 

hohe Einschaltquoten von den Anschliigen der Amokliiufer und den Explosionen. Anna, seine 

Frau, sucht erfolglos nach Liebe. fur gemeinsamer Sohn Felix bemiiht sich urn Coolness und 

Anerkennung unter seinen gewalttiitigen Freunden. Toms halluzinierender Bruder Nico wit

tert Weltverschworungen. Auf Lars' Vorschlag richtet der Femsehsender das "Terrordrom" 

519 Die Fackel NT. 261 v. 13.10.1908, Seile 7. 

520 Berg, Sibylle: Sex II, Leipzig 1998; Siaffel, Tim: Terrordrom, Ziirich 1998. 

521 Wesemann, Arnd: Terror in Berlin. Ein Kultbuch? In: Frankfurter Rundschau v. 14.3.1998. 
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als "Zentrum der kontrollierten EskaIation" ein, ein abgesperrtes Kriegsghetto auf dem Ge

Hinde des ehemaligen Regierungsviertels, eine Art Freizeitpark, dessen Besucher sich gegen 

Eintrittsgeld mit echten Waffen bekriegen konnen.522 Innenministerium und Kanzleramt 

legitimieren den Kriegspark, der Femsehsender macht ein groBes Geschaft. Das ist 

offensichtlich eine Geschichte von Endzeit und Niedergang. WeIche apokalyptischen 

Elemente sind darin enthalten? 

1. Apokalyptische Semantik und die Gegenwart als Krise 

Das Buch beginnt mit Schnee und Stunn und einer Kalte, die Baume umstiirzen und Lei

chen gefrieren laBt. Ungewohnliches Wetter ist ein klassischer Hinweis auf nahendes Unheil. 

Der Himmel sendet apokalyptische Zeichen. Staffel beschreibt eine Art umgekehrter Klima

katastrophe, deren Ursachen er nicht thematisiert. Er verbindet die KaIte des Wetters mit der 

GefUhlskaIte der Figuren. "Inzwischen reiBt das Wetter die Baume auf die Erde, und die Leu

te schreien sich gegenseitig an, weil sie nicht rechtzeitig ausweichen konnen. Vor mir zieht 

ein Alter seinen Koter unter so einem abgestiirzten Teil raus, bekommt aber nur noch die 

Halfte zu fassen. Natiirlich schreit er rum und priigeIt mit dem zerfetzten Teil auf einen 

16jahrigen ein (00.),,523 Natiirlich schreit er rum, natiirlich priigelt er. Zorn und Gewalt als 

Reaktion auf widrige Umstande bediirfen keiner Erklarung, sie sind natiirlich. Das Motiv des 

ungewohnlichen Wetters, der aus der Ordnung geratenen Natur, trifft auf das Motiv einer 

natiirlichen Gewaltbereitschaft der Menschen. 

Gleich zu Beginn des Buches kommt Lars, der Verfasser der Manifeste, aus der Eiseskalte 

in eine Bar. "Ein Typ erziihlt mir von seinem Bruder, den er beerdigt hat, und was fiir ein 

ScheiBaufwand das war (00') Er nippt an seiner Bloody Mary und wartet auf mein Mitleid; 

irgendeine Regung der Betroffenheit. Ich mache ihm klar, daB es besser fUr ihn ist, wenn er 

selbst draufgeht, und er spuckt mir ins Gesicht."524 Die kurze Episode zeigt die Haltung der 

meisten Figuren des Buches. Gleichgiiltigkeit bestimmt ihren Habitus. Das einzige GefUhl, 

das sie zeigen, ist der Hass. Thre Liebe bleibt zumeist unerfiillt (Lars liebt seinen Freund Ha

kan, der nicht schwul ist). Die Figuren stehen jenseits von Moral und Verantwortung, Ziel 

und Sinn. Man konnte ihre Haltung als gesteigerte nihilistische Version des Habitus der 

postmodemen Gleichgiiltigkeit interpretieren.525 Das Ziel privater Selbstvervollkommnung 

522 Staffel. Tim. a.a.a., S. 197. 
523 Ebd., S. 9. 
524 Ebd., S. 8. 
525 Vgl. Kap. 7.3. 
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des Habitus der Gleichgtiltigkeit haben die Figuren in Staffels Roman aufgegeben. Ihr Ziel ist 

alIein die Destruktion. 

Der erste Brief, den Lars unter dem Kiirzel V verschickt, zitiert eine Passage aus dem fran

zosischen Film Hass von Mathieu Kassowitz (Frankreich 1995). Sie lautet: "Die Gesellschaft 

ist wie ein Mann, der aus dem 58. Stock eines Hochhauses filllt und unterwegs, nur urn sich 

zu beruhigen, immer wieder denkt, bis jetzt lief's noch ganz gut, bis jetzt lief's noch ganz 

gUt."526 Das Motiv des Abstiirzenden, der sich wlihrend des Absturzes an einer positiven Bi

lanz der Gegenwart festzuhalten versucht, gibt die Befindlichkeit der Romanfiguren vor. Sie 

haben Hingst die Kontrolle iiber ihr Leben verloren, dennoch blicken sie zuriick und bemiihen 

sich, den Anschein von Normalitat zu bewahren. Staffel laBt Tom, den Femsehmoderator, 

schreiben: 

"lch trete gegen den Femseher und drehe mich auf den Bauch, meine Nase im Teppich. 

( ... ) Ich ziehe ein frisches Hemd an, steige in den Lift und fahre zu meinem Masseur. Mein 

Masseur fragt: 

- Wie liiuft's, Tom? 

Ich sage: 

- Alles klar. "527 

Eine soIche Verbindung von emotionaler Krise und ordnungsgemiiBen Auftritt in der Of

fentlichkeit ist ein klassisches Element literarischer Werke, urn Heuchelei und Maskerade als 

Verhaltensweisen der Krise einzufiihren. Der Anschein von Normalitiit, der einen sich ab

zeichnenden Kontrollverlust verbergen soli, wird hier Teil der Krisendiagnose. 1m Unter

schied zu den amerikanischen Katastrophenfilmen kommt die Gefahr von innen. Die von 

Staffel beschriebene Krise trifft offen bar das Gegenwartsempfinden. Die Siiddeutsche Zei

tung zitiert Frank Castorf, der den Roman als Theaterstiick inszeniert hat, mit dem Satz: "Das 

ist keine Fiktion."528 Der Rezensent der Frankfurter Rundschau schreibt: "Staffels Zynismus 

ist in dieser Stadt real. ( ... ) Diesen Roman las ich in der U-Bahn, mich wundemd, daB sie 

noch fuhr."529 Der Kritiker der Welt stellt sich vor, die Gesetze des Zusammenlebens seien 

aufgehoben, und jeder konne seiner Lust nach Gewalt nachgehen: "Was ware, wenn der kriti

sche Punkt iiberschritten ist? Wenn das Vakuum selbstgenilligen Wohlstands implodiert?"530 

Tim StaffeI wiederholt in Terrodrom die Krisensymptome konservativer kulturpessimisti-

526 Staffel, Tim, a.a. 0., S. 8. 
527 Ebd., S. 12. 

528 Schaper, Riidiger: Der kurze Sommer der Harmonie, in: Siiddeutsche Zeitung v. 22.123.8.1998. 
529 Wesemann, Arnd, a.a.O. 

530 Beuse, Stefan: Gebt jedem seinen eigenen Krieg! Berliner Apokalypse: Tim Staffel ballert durchs "Ter
rordrom", in: Die Welt v. 26.3.1998. 
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scher Gesellschaftsanalyse: DrogenmiSbrauch, ZerfaIl der Kleinfamilie, Korruption der Me

dien, Vereinsamung und Gleichgiiltigkeit in der Metropole, Verdummung und latente Ge

waltbereitschaft der Menschen. Diese Symptome gelten als allgemein bekannt und unter 

Konservativen und Kulturpessimisten als richtig. Der postmodem gleichgiiltige Leser wird 

hier mit den Schultem zucken. Er kennt die Krisensymptome, er macht sich keine llIusionen 

iiber den Zustand der Gesellschaft. 

2. Die apokalyptische Figur 

Mit Kiilte und vereinzelten Gewaltausbriichen kiindigt sich eine Katastrophe an, deren 

Verlauf nicht zu stoppen ist. Sinnbildlich dafiir steht der fallende Mann, der sich vor dem 

unausweichlichen Aufprall zu beschwichtigen sucht. Die apokalyptische Figur des Buches ist 

nicht komplett. Der krisenhaften Gegenwart folgt die Zerstorung dieser Gegenwart durch 

Anarchie und Terror. Wiihrend Amokliiufer auf den StraSen unterwegs sind, platzen die Ka

nalisationsrohre unter der StraBendecke. Doch das dritte Element fehlt. Am Ende des Romans 

wird das Terrordrom eingerichtet, der Freizeitpark, in dem der Krieg erlaubt ist. Lars, sein 

Erfinder, beobachtet: "Terrordrom. Unabhiingiges Territorium. ( ... ) Der SpaS beginnt. Wir 

verteilen scharfe Munition. Freizeitsoldaten auf ihrem Weg zur Freiheit. Der Thrill schlecht

hin. DrauBen der Frieden. DrauBen wird aIles ruhig. ( ... ) Die Ruhe. Die wiederhergestellte 

Ordnung."53) Wie in den amerikanischen Katastrophenfilmen besteht das dritte Element in 

der Wiederherstellung oder Bewahrung des Ausgangszustandes. Ein Neues Jerusalem kommt 

nicht vor, eine Utopie wird nicht gedacht. Die LOsung der Krise liegt in der Trennung der 

Sphiiren in das Land der wiederhergestellten Ordnung und das Ghetto der Gewalt. Paul Meh

nert, der Chef des Femsehsenders und Errichter des von Lars erdachten Terrordroms, "erhiilt 

das Bundesverdienstkreuz. H5chste Kategorie. Neuordnung der Gesellschaft: jeder ist auf 

seinem Platz."532 Doch es sind nicht die Bosen, die dorthin verbannt werden. Aile wollen 

dorthin, sie zahlen Eintritt, urn sich erschieBen zu lassen. "Die Volkerwanderung. Ins Zent

rum. Natiirlicher Austausch. Rein und raus. Und jeder bekennt sich. Drinnen und drauBen. 

Jeder macht mit. Weil aile das gleiche wollen."533 

HaS und Gewalt sind die einzig mogliche Antwort auf die Gleichgiiltigkeit. Lars entwi

ckelt eine nihilistische Gesellschaftstheorie, in der HaS sinnlos entsteht und sich entladen 

muS: "Der HaS wiitet iiberall. Das einzige, was stimmt. Was moglich ist. ( ... ) HaS ist die 

53) Staffel, Tim, a.a.O., S. 209. 
532 Ebd., S. 208. 

533 Ebd., S. 209. 
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Konsequenz. Nichts sonst. Und er entHidt sich, zwangslaufig. Und verpufft. 1m Nichts. Auf 

nichts gerichtet. Nicht auszulOschen. "534 

Lars schreibt in seinen Memoiren: "Perfektes Ghetto. Selbstreinigung." Doch diese Selbst

reinigung bleibt ihm versagt. Er, der Erfinder von V., der Ausloser der Gewalt und Initiator 

des Terrordroms steigt aus, tiberliiBt dem Fernsehsender das Geschiift mit dem Terrordrom 

und landet in Hakans Bett. "Ziel erreicht."535 Der Roman endet mit einer F1ucht. Felix, der 

Sohn der Fernsehmoderators, bedroht Lars und Hakan mit einer Pistole. StaffelliiBt offen, ob 

er abdruckt. Dann kehrt er zuruck zu seinen Freunden, die im Auto warlen. "Sinan starlet den 

Mustang, und wir fahren los. Keine Ahnung, wohin wir fahren. Der Tank ist voll."536 Das 

Ende bleibt offen. Es gibt keine Vision, keine Rettung, nur eine Flucht mit unbekanntem Ziel. 

3. Die Zeichenhaftigkeit und die Berufung des Apokalyptikers 

Lars unterzeichnet seine Briefe mit V. Der Leser erflihrt nicht, warum und was der Buch

stabe bedeutet. V wird zur Chiffre von Verunsicherung und Verschworung. Verinnert an das 

leere Zeichen, dessen manische und vage Spurensuche in Thomas Pynchons Roman V be

schrieben wird. In Terrordrom findet sich kein Hinweis auf Thomas Pynchons Roman. Die 

mit V unterzeichneten Briefe wirken wirr. Es geht darin urn Unsicherheit und ein falsches 

GefUhl der Sicherheit, urn Aufrufe zur ZerstOrung, urn ein allgemeines Geftihl der Krise und 

Sinnlosigkeit ("Es gibt nichts, woftir es (das Leben, T.B.) sich ftir Sie noch lohnt.").537 Einer 

seiner Briefe ist ein Bekenntnis zum Nihilismus und zur Lust, sich den Untergang vorzustel

len: "Das einzige, was Bestand hat, ist der Verlust. ( ... ) Ich habe alle Zeit der Welt, und diese 

Welt soli platzen." Diesen Brief verpackt Lars als Weihnachtsgeschenk fUr den Mann, in den 

er verliebt ist. Auf dem Weg zu ihm stellt er sich einen Kometen auf dem Weg zur Erde 

vor.538 In der Silvesternacht trifft er Felix, den Sohn des Fernsehmoderators und erziihlt ihm, 

er warte auf den Weltuntergang.539 Das Thema Weltende ist als Scherz oder kleine Phantasie 

prasent, doch der eigentliche Untergang ist der der Gesellschaft. Lars hat das Zeichen Ver

funden, doch es entgleitet ihm. Andere Leute tibernehmen es, benutzen es, urn ihre Gewaltak

te damit zu kennzeichnen. SchlieBIich Iiest er: 

"HaS ist Leben. Sonst bringen sie mich urn. V. - Ich bekomme Briefe von V. Meine Briefe 

erubrigen sich. Ich stelle die Arbeit ein. - V ist tiberall." 

534 Ebd., S. 190. 
535 Ebd., S. 210 f. 
536 Ebd., S. 220. 

531 Vgl. ebd., S. 11,42,72, Zitat S. 30. 
538 Ebd., S. 45 f. 

539 V gl. ebd., S. 67. 
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Aile werden V, aile haben Teil an dem Spiel der Verunsicherung, den Aufrufen zur Gewalt 

und den Explosionen. Die Apokalypse wird hier nicht verktindet, nur initiiert. Lars Idee ver

selbstandigt sich. V ist nicht langer Chiffre ftir einen wahnsinnigen oder fanatischen Brie

feschreiber, sondem fUr einen gesellschaftsweiten Wahn, eine wirre Verschworung, der sich 

die halbe Bevolkerung anschlieBt. Darin unterscheidet sich Terrordrom als apokalyptische 

Erzahlung von den klassischen apokalyptischen Texten. Hier kommt die apokalyptische Ent

wicklung von innen. V wird zu einer hoheren Macht, die die Entwicklung zu bestimmen 

scheint und als Werk aller erscheint. "Alles hort auf V, und V hat kein Gesicht."540 Jeder ein

zelne muB urn die Kontrolle tiber sein Leben kampfen und erliegt zeitweise der Lust am Un

tergang, der Gewalt und dem Nihilismus. "lch tanze am Abgrund und will endlich absttirzen", 

sagt Lars. 

4. Realitiitsverstiindnis und Reichweite der apokalyptischen Erziihlung 

Die Kalte liegt tiber der ganzen Stadt, und niemand kann ihr entkommen. Die Geftihlskalte 

und die entfesselte natiirliche Gewaltbereitschaft der Menschen kommen von innen, das gilt 

unausweichlich fUr aile. Es ist typisch ftir eine apokalyptische Erzahlung, keine Ausnahmen 

zuzulassen und alles Geschehen in das apokalyptische Modell einzufUgen. Die Wirklichkeit 

in Terrordrom ist insofem deterrniniert, als die nattirliche Gewaltlust der Menschen unaban

derlich ist. Terrordrom spielt in Berlin. Die Geschichte ist durch die prazise Angabe von 

Vierteln, StraBen und Kneipen an die Stadt gebunden. Die Vision, aus dem Regierungsviertel 

ein Kriegsghetto zu bauen und es durch Mauem yom Rest der Stadt abzutrennen, hat in Ber

lin als der ehemals geteilten Stadt eine komische oder makabere Wirkung ("Wartelisten. Und 

die, die ohne Eintrittskarten die Mauer tiberwinden wollen."541). Die Reichweite der Hand

lung ist auf Berlin beschrankt, doch die Befindlichkeit der Figuren des Romans scheint fUr 

aile Menschen zu gelten. So laBt sich Berlin als Beispiel fUr aile Metropolen lesen. 

Der Roman Terrordrom enthlilt also einige Elemente einer apokalyptischen Erzahlung. Er 

stellt die Gegenwart als Endzeit da. Es verbindet realistisch beschriebene Stadtszenen Berlins 

mit klassischen Endzeitstopoi wie unnattirlichem Wetter und auBergewohnlicher Gewalt. Der 

Ausgangspunkt der Geschichte im Berlin der spaten neunziger Jahre erzeugt Unbehagen bei 

den Rezensenten und verrnutlich auch bei den Lesem. Ahnlich wie Twelve Monkeys entsteht 

die Endzeitvision in Terrordrom in der dem Leser bekannten Alltagswelt, die sich langsam in 

eine apokalyptische transforrniert, und wie der Film verweigert der Roman die Extemalisie

rung des Bosen ins AuBerirdische. Es ist kein Komet, der die Welt und die Ordnung der Ge-

540 Ebd., S. 207. 

541 Ebd., S. 208. 
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sellschaft bedroht, es sind die Menschen selbst. In Terrordrom spielen die menschenver

ursachten Bedrohungen durch Waffen oder GroStechnologien keine Rolle, der Untergang 

kommt auch ohne Atomwaffen oder Informations-GAU. Es ist die Angst vor Kontrollverlust 

in einer komplex en anonymen Gesellschaft und zugleich die Angst des Menschen, dieser 

Welt nicht gewachsen zu sein. Die Bedrohung kommt von innen. Der natiirlichen Lust an der 

Gewalt kann kein Mensch entkommen. Die einzige Antwort auf die unertriigliche 

Gleichgiiltigkeit und Ziellosigkeit des GroSstadtdaseins ist der HaS, und auch er kennt weder 

Ziel noch Sinn. Er erschOpft sich im SpaS. 1m Terrordrom, so stellt Lars es sich vor und so 

wird es geschehen, bekommen die Freizeitkrieger "ihren SpaS geboten und konnen sich 

austoben, abreagieren. ( ... ) Bis es das ist, was es ist: just for fun. SpaS."542 Auch wenn es -

anders als in Film oder Videospiel - Tote gibt, geht es urn SpaS und Erlebnisse, die die Sinn

und Ziellosigkeit des Lebens kompensieren. 

9.2 Explosion der Seele: Sex II von Sibylle Berg als innere Apokalypse 

Oder ich werde wiitend und der Himmel fiillt auf die Erde. 

Die iigyptische Gottin Neith543 

Sex II heiSt Onanie bei Sibylle Berg. Die Figuren des Buches morden, sie lieben sich nicht. 

Sex II besteht aus einer Aneinanderreihung von ein bis zwei Seiten langen Situationsbe

schreibungen, von immer wechselnden Personen erziihlt. Ihnen geht jeweils eine kurze Per

son en besch rei bung voraus, die iiber Name, Alter und Sexualpraktiken des leh-Erziihlers in

formiert. Die Haupterziihlerin und Kommentatorin wird als "leh, 33. Normal schlechte Kind

heit, normal aussehend, normal alleine, normal iibersiittigt. Ein ganz normales Arschloch" 

eingefiihrt. Die leh-Erziihlerin kann durch Wiinde und in Menschen schauen und Gedanken 

und Triiume sehen. Sie sieht, wie Miinner onanieren, Kinder schiinden, Frauen schlachten, 

wie Therapeuten ihre Patienten priigeln, Frauen Babies klauen, Miitter ihre Kinder verbriihen. 

1st Sex II eine apokalyptische Erziihlung, weIche EIemente sind darin enthalten? 

542 Ebd., S. 197. 

543 Nach A. Erman: Die Religion der Agypter, zitiert nach Neumann, Erich: Ursprungsgeschichte des BewuB
teins, S. 56. 
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1. Krisendiagnose 

Alles ist Krise: Die Stadt, der Mensch, die Welt. Das Buch beginnt mit einer an den GroB

stadtekel der Expressionisten erinnernden Stadtkritik der Ich-Erzlihlerin. "Kann ich mir nicht 

mehr einreden, die Stadt sei etwas anderes als ein Reagenzglas voll iibelriechender Stoffe, die 

vor sieh hin giiren ( ... ). Niemand braucht die Stadt, sie taugt nur zum Krankmachen, Aidsma

chen, lunkmachen, zum Neiden, zum Toten taugt die Stadt, denn was soli wachsen inmitten 

von Dreck. "544 Dieses Thema, der Ekel an der Stadt, wird immer wieder variiert. Flucht ist 

nicht moglich: "Die Leute sind krank, in Stiidten, krank, und es ist scheiBegal, wohin man zu 

f1iehen versucht. "545 Die Stadt ist hier das externalisierte Bose, das die Menschen krank 

macht. Die Bewohner der Stadt sind erfolglos auf der Suche nach einem anderen Leben, hal

ten an falscher Ordnung fest, heucheln Gliick, leiden. Die Stadt erscheint zuniichst als die 

Quelle des Ubels, doch das ist nur eine Ausrede. "lch wohne in einer ScheiBstadt und kann 

alles auf sie schieben. Mich davon ablenken, daB ieh genauso bin wie sie. Verdorben, kaputt, 

krank, mit einer Fassade, die noch nicht einmal geschminkt tut. "546 SibyJle Berg iibt klassi

sche Zivilisationskritik. Wie Karl Kraus sieht sie eine hoffnungslos verdorbene Welt und 

kritisiert aJles: die intolerante Zufriedenheit der Zufriedenen, die alles was ihre Ordnung be

droht, eliminieren, die Gefiihlssehnsiichtigen, die dem medialen Offenbarungsdruck erliegen 

und daran verrecken.547 Es bleiben UberdruB, existentielle LangeweiJe und Daseinsekel. Der 

Gleichgiiltige krankt an der Sinnlosigkeit des Daseins. Die Sinnfrage, die unbeantwortet blei

ben muB, wird immer wieder thematisiert, bei Tim Staffel wie bei Sibylle Berg: "Die Men

schen stehen auf, ( ... ) bereiten sich auf einen Tag vor und wissen nieht warum."548 Der post

utopische Zustand scheint nur schwer zu ertragen. 

2. Apokalyptische Figur und dasfehlende dritte Element 

Die Symptome der Krise sind uniibersehbar, die Gewaltexzesse lassen sich als Katastrophe 

deuten, doch ein drittes Element ist nicht vorgesehen. Mogliche Auswege werden verworfen. 

Man konnte aufs Land f1iehen, aber tut es nieht. Selbst in Arnerika ware es nieht anders.549 

Nur die Flucht in die Regression schafft voriibergehend Linderung: Fernsehen und Schlafen. 

"Drum ist schlafen gut und kaum Fehler moglich. Ich wiirde sehr gerne weiterschlafen, am 

besten irnmer ( ... )"550 Die Liebe als Rettung ist triigerisch: Die 10urnalistin Trudi hat Liebe 

544 Berg, Sibylle, a.a.O., S. 7. 

545 Ebd., S. 9 f. 
546 Ebd., S. 10. 

547 Ebd., S. 14,23,94 ff. 
548 Ebd., S. 19. 

549 Ebd., S. 8 f. 
550 Ebd., S. 11. 
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und Erfiillung gefunden, sie liegt im Bett und rollt sich auf ihrem Geliebten zusammen. 

"Andreas sagt da nichts zu. Andreas liegt im Bett, kalt, ist seit zwei Tagen tot, der Andreas, 

weil irgendwas war, und was, ist egal."551 Es gibt keinen Trost und keinen Ausweg, keine 

rettende Katastrophe. Gleichgiiltigkeit wird zu Hass, der sieh in Gewalt entladt. Eine Passage 

im Text der Ich-Erzahlerin zu Beginn des Buches ist symptomatisch fUr diesen Ablauf. Hier 

trifft die Diagnose einer krisenhaften Gegenwart auf die wissende Ohnmacht der Apokalypti

ker. 

"Die Erde kollabiert, Eisberge schmelzen, Raumfahrer kacken das All voll, Atomreaktoren 

krachen, Fliisse sind tot, Menschen haben Neurodermitis, die Inflation rast, Obdachlose ver

stopfen die StraBen, F1ugzeuge fahren iiberall hin, iiberall sieht es gIeieh aus, F1ugzeuge 

fallen yom Himmel, auf Schulen. "552 

Soweit die Diagnose, die Jakob van Hoddis Reihungsstil kopiert und das Bedrohliche ne

ben das Lacherliche stellt. Die krisenhafte Gegenwart und die existentielle Bedrohung er

scheinen als Groteske. Die Reaktion darauf ist falsche Zufriedenheit. "Aber wir sind zufrie

den. Eingerichtet im MittelmaB. In einem feigen Leben, das nur auf das Ende wartet. Kann 

nichts passieren, wir haben eine Sterbeversicherung." An dieser Stelle folgen die Gedanken 

der Ich-Erziihlerin der apokalyptischen Figur. Die Zufriedenen, das sind die Unglaubigen der 

christlichen Apokalypsen. Sie miissen untergehen. Das weiB die Gerechte, die auf der Seite 

der Wahrheit steht. Die Unglaubigen sind unbekehrbar, sie mtissen vemichtet werden, ehe 

etwas Neues entstehen kann. Kathartische Gewalt ist die einzige LOsung: "Und die Zufriede

nen werden mit erstaunten Hundeaugen glotzen, wenn das Unheil anklopft. Ich wollte doch 

nur zufrieden sein, sagen sie, wenn ich mit einer Maschinenpistole vor ihrer Ttir stehe, mit 

Handgranaten, Flammenwerfem und Panzerfausten urn mieh ballere, die Welt reinige, vom 

selbstgerechten Pack." 

Wiihrend im Rest des Buches das dritte Element nicht vorkommt, gibt es hier eine Aus

sieht auf etwas Neues. Die gereinigte Welt hat eine Chance: "Und die ist dann leer. Kann was 

Neues entstehen. Ameisen, Leoparden, und dann wieder Menschen. Die neugierig sind, hung

rig nach Leben, forschen und suchen. Nach dem Gltick. Denn wer danach sucht, findet es nie, 

kann nie zufrieden sein." 

3. Die Berufung der Apokalyptikerin 

Die Ich-Erziihlerin, die eines Morgens aufwacht und durch Wande und in Menschen sehen 

kann, ist durch ihre Gabe zur Apokalyptikerin geworden. Sie hat kein Geheimwissen tiber 

551 Ebd .• S. 99. 

552 Dieses und die drei [olgenden ZilaIe ebd., S. 24. 
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den bevorstehenden Untergang, sie sieht und weiB nur, was die anderen sich nicht eingeste

hen wollen. 

Daseinsekel und UberdruB sind zeitlich nicht festgelegt. In Sex II geht es urn existentielle 

Bedrohung des Einzelnen. Die durch die Menschen verursachten zivilisatorischen Geflihr

dungslagen kommen darin nur am Rande VOT. Dennoch kann Sex II als apokalyptische Zeitdi

agnose gelten. Die Figuren des Buches, vor allem die Ich-Erziihlerin, kranken an der Sinnlo

sigkeit. Wie im Terrordrom kommt die Bedrohung von innen, werden Gleichgtiltigkeit und 

Ziellosigkeit unertriiglich. 
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10 Folgenlose Erschiiuerung: Der ICE-Unfall von Eschede 

10.1 Der Zeitungsleser als Beobachter und moglicher Betroffener 

1m Zeitalter der Massenmedien verwischen die Grenzen zwischen Urbild und Abbild, zwi

schen dargestellter echter Welt und ausgedachter Welt. Es entsteht die Sphare der Simulati

on.553 Dennoch haben Nachrichten einen anderen Realitatsgrad als Filme oder Literatur. Ein 

Film wie Armageddon, in dem die ganze Erde und aile Menschen in Gefahr sind, spielt mit 

der m6glichen Betroffenheit des Kinozuschauers. Nachrichten, in denen von Weltgefahr die 

Rede ist, betreffen den Leser. Der Zeitungsleser ist gleichzeitig Beobachter und Betroffener. 

Er kann sich eben nicht, wie der Zeitungsleser des Weltendes von 1911, auf eine Beobachter

position zuIiickziehen. Vermutlich urn die Weltuntergangsangst des Biirgertums vor dem 

Halleyschen Kometen zu parodieren, hatte Jakob van Hoddis gedichtet554: 

Dachdecker stiirzen ab und gehn entzwei, 

Und an den Kiisten - liest man - steigt die Flut. 

Heute liest man von steigenden Fluten, ohne sich zuIiicklehnen zu k6nnen. Man kann nicht 

als Zuschauer den Schiffbruch oder die Flutwelle mit Grusel und Sympathie fUr die Opfer 

betrachten. Ein groBer Teil der Nachrichten tiber Weltgefahren betrifft den Zeitungsleser un

mittelbar. Treibhauseffekt, Klimaveranderung, Atomwaffenschmuggel, Virenattentate usw. 

Diese Gefahren summieren sich zu zivilisatorischen Gefahrdungslagen, die nur schwer oder 

gar nicht zu lokalisieren sind. Sie betreffen aile. Bei der Lektiire von Katastrophenmeldungen 

hat der Zeitungsleser damit eine doppelte Position: er ist sowohl Betrachter als auch Teilha

bender. Er betrachtet Ereignisse aus raumlicher und zeitlicher Distanz, er hat Mitleid mit den 

Betroffenen und verspiirt vielleicht eine gewisse Erregung: eine Lust am Leid und am Unter

gang. Seine Distanz gibt ihm Uberblick, so gewinnt er Einsicht in Abfolge und Kausalitat. 

Gleichzeitig ist er Teilhabender am Ungliick iiber die emotionale Identifikation mit den Be

troffenen hinaus: Sobald er im Ungliick der anderen das Bild des m6glichen eigenen Schick

sals sieht, ist die Katastrophe seine eigene. 

Hans Blumenberg beschreibt den "Schiffbruch mit Zuschauer" als Daseinsmetapher der 

menschlichen Existenz.555 Der Schiffbruch bleibt dabei Metapher fUr Gefahr und Endlichkeit, 

553 V gl. Kap. 7.2. 

554 Hoddis, Jakob van: Weltende, in: Denkler, Horst, a.a.O., S. 57. 

555 Blumenberg, Hans: Schiffbruch mit Zuschauer, a.a.O. 
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wiihrend die aktuellen zivilisatorischen Gefahren den Leser nicht nur metaphorisch, sondem 

unmittelbar betreffen. Der Zuschauer des Schiffbruches bleibt auf festem Land stehen, ihn 

trifft allenfalls die Gischt des aufgewtihlten Meeres. Der Zuschauer von Atom- oder Chemie

unfallen hat diesen sicheren Standpunkt verloren: Die Strahlung betrifft auch ihn, ohne daB er 

ihr ausweichen konnte. Der Zeitungsleser ist Zuschauer seiner eigenen Apokalypse. 

Die meisten dieser Gefahren losen keine apokalyptische Erziihlung aus, sondem im Gegen

teil Apokalypse-Blindheit.556 Die latente Bedrohung zu vieler Gefahren ist nur schwer in eine 

symbolische Erziihlung zu transformieren. Dem ICE-Un fall von Eschede dagegen folgte eine 

Berichterstattung mit apokalyptischem Vokabular. Warum dieser zeitlich und raumlich be

grenzte Unfall, der als klein im Vergleich zu den groBen Gefahren moglicher irreversibler 

und globaler Katastrophen geJten muB, ein solches Echo in den Medien hatte und ob die Be

richterstattung apokalyptische Ztige trug, soli im diesem Kapitel untersucht werden. 

10.2 Der entgleiste Zug und das versunkene Schiff: Zeitungen und Zeitschrif
ten tiber den ICE-Unfall 

Am Mittwoch, den 3. Juni 1998, entgleiste ein deutscher Hochgeschwindigkeitszug stid

Iich des Bahnhofs von Eschede. Der ICE prallte gegen einen Briickenpfeiler. Dabei kamen 

achtundneunzig Menschen urns Leben. Bundeskanzler Helmut Kohl und der niedersachsische 

Ministerprasident Gerhard Schroder besuchten die Unfallstelle. Am Donnerstag gab die 

Deutsche Bahn AG bekannt, aile ICE-Ztige untersuchen zu wollen. Bis dahin gelte die 

Hochstgeschwindigkeit von 160 kmlh ftir ICE-Ztige. Die Polizeiinspektion Celie richtete eine 

Sonderkommission mit vierundvierzig Fachleuten zur Untersuchung des Unfalls ein. 

Wie haben Zeitungen und Zeitschriften tiber den Unfall berichtet? In welchem Ton und mit 

welcher Semantik? Haben sie dabei apokalyptische Elemente verwandt? Das sind die Fragen, 

denen ich bei der Untersuchung nachgehen werde. Dabei geht es vor all em urn die Deutung 

des Unfalls und damit urn die Kommentare zum Thema. Die nachrichtlichen Texte werden 

nur erwahnt, wenn darin etwas unter der Fragestellung des apokalyptischen Denkens bemer

kenswert ist. Der Stellenwert der Nachricht war bei allen Medien gleich hoch. Aile Tageszei

tungen und Zeitschriften haben sie als Aufmacher gewahlt. 

556 V gl. Kap. 8.2. 

190 



Fiir die Untersuchung habe ich folgenden Medien ausgewiihlt: 

- als Qualitiitszeitungen: 

die Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

die Siiddeutsche Zeitung (Miinchen), 

die Tageszeitung (Berlin), 

- als Boulevardzeitungen: 

die Bild (Ausgaben Miinchen und Berlin-Brandenburg), 

den Berliner Kurier, 

die B.z. (Berlin), 

- als Wochenzeitung: 

die Zeit (Hamburg) 

- als Nachrichtenmagazine: 

Der Spiegel (Hamburg) 

Focus (Miinchen) 

10.2.1 Die Frankfurter Allgemeine Zeitung 

1m Nachrichtenteil, auf der Titelseite und auf bis zu drei weiteren Seiten unter der Rubrik 

"Deutschland und die Welt", berichtet die F.A.Z. ihrem Stil entsprechend niichtem und aus

fiihrlich. Zwei kurze Dreispalter der Freitagsausgabe auf der zweiten Seite von "Deutschland 

und die Welt" berichten iiber die Reaktionen in Japan und Frankreich. Die Berichte geben 

einen Hinweis auf die gesellschaftliche Bedeutung des ICE-Unfalls iiber das singuliire Ereig

nis hinaus. Beide Lander haben Jahre vor Deutschland eigene Hochgeschwindigkeitsziige 

entwickelt. In Japan habe die deutsche Zugentgleisung eine Debatte iiber die Sicherheit der 

japanischen Ziige ausgelost. Die Shinkansen-Ziige gelten als "Symbol des japanischen Wirt

schaftswunders", als "eine der groBten technischen Errungenschaften" und als "die sichersten 

Transportmittel der Welt".557 Frankreich "blickt entsetzt auf Eschede", so die F.A.Z. vom 

gleichen Tag. Obwohl die franzosischen TGV-Ziige bislang unfallfrei sind, habe der Unfall 

des deutschen Zuges auch in Frankreich eine Debatte iiber Geschwindigkeit und Sicherheit 

ausgelost. "Die Zeitung 'La Liberte de les1' aus Epinal etwa schrieb am Donnerstag, generell 

miisse iiber die 'Hochgeschwindigkeitsgesellschaf1' und ihre Folgen nachgedacht werden."558 

557 Scheppen, Anne: In Japan werden die Shinkansen-Briicken iiberpriift, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 
5.6.1998, S. II. 
558 dpa: Die TGV-Nation' blickt entsetzt auf Eschede, ebd. 
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Hier zeigt sich eine Argumentationsverbindung yom Unfall zum gesellschaftlichen Ver

haltnis zur Technologie. 1m folgenden Artikel, auf der gleichen Seite direkt unter dem Artikel 

iiber die Reaktionen in Frankreich, findet sich eine ganz andere Position: Dort geht es urn die 

Sicherheitsvorkehrungen beim ICE, die nach Angaben der Bahngewerkschaft "vorbildlich" 

seien. Das wird mit folgender Argumentation belegt: "Ein Lokomotivfiihrer auf einem ICE 

darf hochstens fiinfeinhalb Stunden am Stiick fahren. (00.) Zudem wird er nicht nur standig 

elektronisch iiberwacht - die Elektronik greift ihm sogar bei einem Fehler sofort ins Steuer." 

Hier erscheint die Technik zur Sicherung menschlichen Handelns, als iibergeordneter Sicher

heitsmechanismus. Das impliziert ein groBeres Vertrauen in die Technologie als in die Men

schen, sowohl bei den Konstrukteuren als auch bei dem Autor des Artikels. Am Tag des Er

scheinens dieses Artikels war die Unfallursache noch nicht gekllirt. Sogenanntes "menschli

ches Versagen" scheint durch eben diese Technik aber ausgeschlossen zu sein. Vor diesem 

Hintergrund ist es erstaunlich, daB ein System, das die verantwortlichen Menschen durch 

Computer kontrolliert und begrenzt, als "vorbildlich" gelobt wird.559 

Von der Riickkehr der "Unfallangst" handelt eine Spalte im Feuilleton. Darin wird die Sta

tistik als beruhigende und "trostliche Fee" als machtlos gegeniiber der alten Angst vor Unfal

len bei Zugfahrten bezeichnet. "Das helle, pfeil schnelle, schwerelose Gleiten und Schllingeln" 

des ICE habe die Angst erfolgreich verdrangt. Doch das Gefiihl der Sicherheit im ICE war 

triigerisch. Die Unfallangst sei nun "(z)umindest fiir eine Schrecksekunde" starker als die 

beruhigende Wirkung der niichtemen Zahlen.560 1m Umgang mit Technologie, das impliziert 

die Spalte im Feuilleton, dominiert die Emotionalitat den Verstand. Zwei Seiten weiter folgt 

eine ganzseitige Anzeige der Deutschen Bahn AG: "Wir trauem urn die Toten von Eschede. 

Und wir sprechen den Verletzten und den Angehorigen der Opfer unser tiefes Mitgefiihl aus." 

Die Samstagsausgabe, die dritte nach dem Unfall, bringt als Aufmacher die neuen Er

kenntnisse zur Unfallursache. Ein Radreifen sei gebrochen und habe den Zug zum Entgleisen 

gebracht. In der Nachricht wird Kritik an den Sicherheitsanforderungen der Bahn angedeutet: 

Die ICE-Ziige verfiigten zwar iiber "Diagnosesysteme, die anzeigen, daB Toiletten geleert (00') 

werden miissen, nicht aber iiber Wamsysteme zu Schliden an den Rlidem. (00') Eine solche 

Konzeption sei yom Besteller der Ziige, also der Bahn, auch nicht vorgesehen gewesen."561 

Auf der Seite "Deutschland und die Welt" meldet die F.A.Z., daB die iiberpriiften ICE-Ziige 

559 AP: In 167 Orten wanen die Notfallmanager, ebd. 
560 1m: Neue Schwarze, ebd., S. 4 I. 

561 ff: Sechs Kilometer vor dem Entgleisungsort vermutlich ein Radreifen des ICE-Zuges gebrochen, in: Frank
furter Allgemeine Zeitung v. 6.6.1998, S. I. 
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wieder H5chstgeschwindigkeit fahren und daB der verungliickte Zug in der Nacht vor dem 

Unfall technisch iiberpriift worden war. 562 

Unter dem Titel "Reine Glaubenssache" kommentiert Dirk Schiimer im Feuilleton des glei

chen Tages die Risiken der Hochtechnologie. Er legt dar, daB neue Sicherheitssysteme nicht 

unbedingt neue Sicherheit bringen, weil die technologischen Systeme zu komplex seien und 

die menschliche Wahmehmung iiberfordert sei. Wei I aber aile der Technologie ausgeliefert 

seien, bliebe ihnen gar nichts anderes iibrig, als weiter auf sie zu vertrauen. Schiimer schreibt: 

"Dieses Vertrauen in Technologie, die aktuelle Form von Religion, ist - anders als der Got

tesglaube - auf einen Schlag zu enttauschen. Darum wird, wo alles geregelt scheint, der Glau

be an die Maschinen zur kostbarsten aller Ressourcen im technischen Zeitalter." Die allge

meine Erschiitterung iiber den ICE-Unfall soli also ein kurzer Moment des Zweifelns bleiben. 

Eine generelle Richtungsanderung ist undenkbar. 563 

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung laBt keine apokalyptischen Erzlihlungen zu. Die aus

fiihrlichen Berichte iiber die Unfallursache und die Sicherheitsbemiihungen rationalisieren die 

Gefahr. Es bleibt ein Restrisiko, das allen Hochtechnologiesystemen immanent ist, aber durch 

deutsche Sicherheitsstandards minimiert werden kann. Dieses Risiko muB man ertragen, das 

System selbst darf nicht in Frage gestellt werden. Schiimer geht sogar noch weiter. Er 

schreibt: 

"Selbst den Skeptikem, die ja auch Zug fahren oder Lampen anknipsen, bleibt nur die Zu

f1ucht zur Hoffnung, daB sich die Technik, die wir aus den Augen veri oren haben, irgendwie 

selbst kontrollieren moge. Luhmann schreibt: 'Technik hat keine Grenze, sie ist eine Grenze.' 

Die Menschen konnen sich nur schwer daran gewohnen, daB sie sich auf der riickstandigen 

Seite dieser Grenze befinden." 

Dieses Glaubensbekenntnis steht in erstaunlichem Gegensatz zum niichtemen Ton der iib

rigen F.A.Z.-Berichterstattung. Hier zeigt sich die prometheische Scham, wie Anders die 

Scham des Menschen vor der Perfektion der von ihm geschaffenen Maschinen bezeichnet 

hat. Diese Scham laBt sich offenbar durch Unfalle nicht erschiittem. 

Am 3.7., also einen Monat nach dem Unfall, berichtet die F.A.Z. iiber Kritik an der Deut

schen Bahn AG von Gewerkschaft und Fahrgastverband. Der Artikel schlieBt: "Bis zu dem 

Ungliick in Eschede galten die beim ICE iiberwiegend automatisch-elektrischen Sicherheits

vorkehrungen auch im intemationalen Vergleich als vorbildlich. Sie erfassen jedoch, wie sich 

562 itz: Oberpriifte ICE-Ziige fahren wieder Hiichstgeschwindigkeit, ebd., S. 8. 

563 Schiimer, Dirk: Reine Glaubenssache, ebd. , S. 33. 
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jetzt herausgestellt hat, nur thermisch-elektrische Signale und reagieren nicht auf Schwingun

gen, konnen also einen Radbruch nicht erkennen."564 

Das heiBt: gerade das Vertrauen auf technische Einrichtungen hat den Unfall moglicher

weise erst verursacht. Als die Passagiere zwei Minuten vor der Entgleisung aufflillige Gerau

sche horten, hat niemand eine Notbremse ziehen konnen. 

Ein Unfall, der an einem kleinen Ausschnitt zeigt, wie sich Menschen durch Maschinen 

entmiindigt haben, konnte als apokalyptisches Zeichen interpretiert werden: ein Hinweis auf 

eine Entwicklung, die auBer Kontrolle zu geraten droht, auf eine hohere Kraft, die die Men

schen moglicherweise bedroht, aus der eine Umkehr gefolgert werden muB. Das findet in der 

F.A.Z. nicht statt. Unter dem Mantel niichtemer Rationalitat bestarkt sie vielmehr das Fun

dament dieser Entwicklung: das Vertrauen in die Technik. 

10.2.2 Die Siiddeutsche Zeitung 

Die Siiddeutsche Zeitung berichtet kritischer gegeniiber der Technik. "1m ICE sind Lok

fiihrer gegen plOtzliche Pannen fast machtlos", lautet die Unterzeile eines Berichtes auf der 

zweiten Seiten der Donnerstagsausgabe. Der Text beginnt: "In den guten alten Zeiten der 

Bahn, als es noch keine Hochgeschwindigkeitsziige und keine elektronische Oberwachung 

gab, ware ein solcher Unfall womoglich nicht zur Katastrophe eskaliert."565 Die Autorin be

schreibt die elektronische Oberwachung der ICE-Ziige und resiimiert, daB dieses System gro

Bere Risiken berge als die menschengesteuerten und langsameren allen Ziige. Geschwindig

keit ist geflihrlich: Das scheint offensichtlich, doch widerspricht eine solche Aussage dem 

Glaubenssatz der Technologen, in diesem Fall der Bahnbetreiber, daB Technik, die durch 

Technik kontrolliert wird, sicher sein konne. 

Auch der Kommentar auf der Meinungsseite weist auf den Preis von Geschwindigkeit und 

Mobilitat: "Das Ungliick von Eschede zeigt jetzt, daB es keine Form der Mobilitat gibt, die 

vollig sicher ist." Der Autor argumentiert weiter: "Jeder weiB das im Grunde, aber es ware 

unertraglich, zu oft daran zu denken."566 Das deutet auf eine Verdrangung von Gefahren, die 

durch einen Unfall plOtzlich sichtbar werden und dann einen Schock hervorrufen. 

Dieses Motiv findet sich auch in der Reportage auf der Seite Drei des folgenden Tages. 

"Der Ort der entgleisten Hoffnungen" lautet der Titel. Es geht darin urn die Reaktionen des 

564 Julitz, Lothar: "Den Laden nicht im Griff', in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 3.7.1999. 

565 Kahlweit, Cathrin: Fahrbefehle aus dem Computer, in: Siiddeutsche Zeitung v. 4.6.1998, S.2. 
566 wor: Der Schock von Eschede, ebd. S. 4. 
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kleinen Ortes Eschede auf das Ungliick, doch klingt die Erschiitterung iiber den Unfall und 

Zweifel am Vertrauen in die Technik an einigen Stellen an. Die Autoren zitieren aus Fontanes 

Briicke am Tay: "Tand, Tand ist das Gebilde von Menschenhand."567 Der Rest der Reportage 

schildert die Schieksale von Betroffenen und Helfem. Der Kommentar auf der folgenden Sei

te greift das Thema der Konstruktion oder Suggestion von Sieherheit wieder auf. Bei einer 

Fahrt im ICE spiire man nieht die Geschwindigkeit, auch deshalb habe er so sieher gewirkt 

und deshalb habe man eine Katastrophe fiir unvorstellbar gehalten. Eine grundsatzliche 

Entschleunigung der Gesellschaft soli daraus aber nieht folgen. Hier findet sich wie im 

Kommentar der F.A.Z. das gleiehe Bemiihen urn Wiederherstellung des alten Zustandes des 

Vertrauens. "Nun muB alles untemommen werden, damit kiinftig niemand Angst haben muB, 

wenn er dieses Verkehrsmittel beniitzt."568 Das steht im Widerspruch zu der an anderen Stel

len formulierten Einsieht in die systemimmanente Unmoglichkeit, ein schnelles und sieheres 

Verkehrsmittel zu konstruieren. Doch diirfte eine solche Meinung im Einklang mit der offent

lichen Meinung stehen: Der gesellschaftliehe Konsens iiber die Technologie als treibender 

Kraft und Grundlage der Gesellschaft und unsere durch sie erst ermogliehte Lebensform sol

len nicht erschiittert werden. 

Die Siiddeutsche Zeitung macht also ebensowenig wie die F.A.Z. eine apokalyptische Er

zlihlung aus der Erschiitterung iiber den Unfall. Ein kurzer Kommentar von Jakob Augstein 

zeigt sogar das Gegenteil: "Angesichts des Schreckens brei tete sieh ein seltenes GefUhl iiber 

das Land: echtes Mitleid" heiBt es da. Die Katastrophe wird zum Heilsbringer, die Anteil

nahme der Escheder und der blutspendewilligen Bevolkerung widerlegt die Verkiinder des 

Werteverfalls und zeigt eine Schieksalsgemeinschaft.569 

Sechs Monate spater, im "Jahresriickbliek 1998" der Siiddeutschen Zeitung, ist das Zei

chen ICE-Unfall mit einer symbolischen Bedeutung aufgeladen worden. Es steht fUr den 

"entgleisten Fortschritt". Der Autor Christian Schiitze untersucht die "tiefere Ursache der 

Katastrophe" und nennt dabei den Untergang der Titanic und den entgleisten Zug im gleiehen 

Satz. Der Zusammenhang beider Unfalle Iiegt im Umgang mit Geschwindigkeit, so seine 

Deutung: "Die Katastrophen unseres Jahrhunderts, zumal die des vergangenen Jahres, haben 

mit Tempo und Risiko und der Niehtbeherrschung von beidem zu tun." Das gilt nicht nur fUr 

Geschwindigkeit im Verkehr, sondem fUr die gesamte Okonomie unseres Handelns. Be

schleunigung erscheint als treibender Faktor der Gesellschaft. Schiitz diagnostiziert beschleu

nigte BevOikerungsvermehrung, beschleunigtes Wirtschaftswachstum und beschleunigte 

567 Bolesch, Cornelia u.a.: Der Ort der entgleisten Hoffnungen, in: Silddeutsche Zeitung v. 5.6.1998, S. 3. 
568 Roth, Wolfgang: Die unvorstellbare Katastrophe, ebd., S. 4. 

569 Augstein, Jakob: Der Trost von Eschede, in: Silddeutsche Zeitung v. 6.n.6.1998, S. 5. 
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Umweltverschmutzung. Alles Handeln der Menschen scheint dem Imperativ der Beschleuni

gung zu folgen, aile Kata-strophen bis zum Hurrikan Mitch sind darauf zuriickzuflihren. Das 

ist insofern apokalyptisch, als die ganze Welt in ein ErkHirungsmodell gefaBt wird. Die Diag

nose lautet: "gesellschaftliche Fehlentwicklung". Nur ein anderer Umgang mit der Zeit, die 

"Entschleunigung", kann weitere Katastrophen verhindern. "Dariiber lohnt es sich nachzu

denken", schlieBt der Autor.570 Der umfassende Deutungsanspruch ist apokalyptisch, die vor

sichtige, argumentierende Sprache ist es nicht. 

10.2.3 Die Tageszeitung 

Die links-alternative Tageszeitung gilt als technikkritisch. Neben nachrichtlicher Bericht

erstauung und Reportagen vom Unfallort bringt sie am zweiten Tag nach dem Unfall ein In

terview mit dem "Geschwindigkeitsforscher" Wolfgang Sachs. Darin wird die Zugentglei

sung als eine logische Foige menschlichen Handels gedeutet. Die komfortable Fahrt im ICE 

schaffe eine neue Wahrnehmung, die die darunterliegende Gewalt verberge. Technik sei das 

Ergebnis des menschlichen Kampfes gegen die Natur, nur bringe sie eine "ganz neue Art von 

Katastrophe in die Welt".571 Er endet mit der Forderung, Geschwindigkeit zu einer politi

schen Frage zu machen. Ahnlich wie die Beschleunigungskritik im lahresriickblick der Siid

deutschen Zeitung findet sich hier eine Deutung mit apokalyptischen, weil allumfassenden 

Ziigen, verbunden mit einer argumentierenden und nicht apokalyptischen Sprache. Wie als 

Replik auf das Sachs-Interview kritisiert der Kommentar des folgenden Tages "das ganze 

kulturkritische Gerede von Entschleunigung" als "bigoU". "Das Lob der Langsamkeit" sei 

"eine Luxusmoral, die wir uns nur leisten, solange es schnell geht", schreibt Stefan Reinecke. 

Damit nlihert er sich dem Standpunkt des F.A.Z.-Kommentars, der angesichts der Alternativ

losigkeit einer technikdominierten Welt zur Anpassung rat. 

Am 11.6., also gut eine Woche nach dem Unfall, veroffentlicht die Tageszeitung ein Inter

view mit dem franzosischen Philosophen Virilio. Darin geht es, ahnlich wie bei Wolfgang 

Sachs, urn den Zusammenhang von technischen Unfallen und gesellschaftlicher Orientierung. 

Die Katastrophen hangen, so Virilio, mit der Macht der Technik zusammen. Titanic oder 

Tschernobyl symbolisierten solche Katastrophen, die durch den technischen Fortschriu verur

sacht worden seien. Auch hier wird also der ICE-Unfall als Zeichen gelesen flir eine Kultur, 

deren Grundlagen, in diesem Fall der Drang zur Geschwindigkeit, Katastrophen erzeugen und 

570 SchUlZe. Christian: Der entgleiste Fortschritt, in: SUddeutsche Zeitung V. 31.12.1998, S. 10. 

571 Sachs, Wolfgang: Wir fallen zurUck in die organische Welt (Interview), in: Tageszeitung V. 5.6. 1998, S. 3. 
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deshalb als krisenhaft gel ten mUssen. Das sind apokalyptische Elemente in Virilios Argumen

tation. 

In Frankreich werde er als Apokalyptiker bezeichnet, sagt Virilio: "Jedes Mal, wenn ich in 

Frankreich interveniere, werde ich als Katastrophist beschrieben. Als Apokalyptiker und als 

zu pessimistisch." Der Begriff Apokalyptiker erscheint hier als Synonym oder Steigerung zu 

Pessimist. Virilio selbst kontrastiert seine kritische Sicht mit dem Optimismus der Franzosen. 

Er bringt wie der Autor des SZ-Jahresriickblicks den ICE-Unfall in Verbindung mit der Tita

nic: "Es ist der erste groBe Unfall von HochgeschwindigkeitszUgen, die bislang als so sicher 

wie die Titanic galten."572 Die Parallele Iiegt nahe: Bei heiden Unfallen haben die Menschen 

an eine Sicherheit geglaubt, die sich als triigerisch erwiesen hat. Es scheint, als werde aus 

dem ICE-Unfall ein lihnliches Symbol wie aus dem Untergang der Titanic. 

Ein Kommentar des folgenden Tages macht diese Interpretation noch deutlicher. Die Auto

rin nennt den ICE "die Verkorperung eines Lebensgeflihls". "In Zeiten, in denen Begriffe wie 

Effizienz und Leistungsoptimierung den Zeitgeist kennzeichnen, entspricht dieses Zugmodell 

dem 'MaS der Dinge'." Das gelte sowohl flir seine Rekordgeschwindigkeit als auch flir seine 

Asthetik. Deshalb habe der Unfall die gesamte Bevolkerung so erschUttem konnen.573 

Lenz schreibt, der ICE sei "der makellose, perfekt und reibungslos funktionierende Hoch

leistungskorper. Sich in ihm fortzubewegen heiSt, Teil dieser Makellosigkeit zu sein." Die 

Technik erscheint hier als die mythische Grundlage der Gesellschaft und Vorbild flir die 

Menschen. Das kritisiert Lenz im Gegensatz zu SchUmer im Kommentar in der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung. Sie schlieSt mit der Frage, ob der ICE-Unfall als ein Symptom ver

standen werde. Insofem findet sich auch hier eine apokalyptische Argumentation: Der ICE 

wird zum Zeichen einer gesellschaftlichen Fehlentwicklung, man soli daraus lemen. 

Ein Kommentar yom 18.6. wiederholt noch einmal diese Forderung. Da der Unfall system

immanent ist, mUsse er vorgreifend als Moglichkeit eingeplant werden. "Auf der Ebene der 

Technik ist dies immer schon geschehen ( ... ) FUr die soziale und politische Dimension steht 

dies jedoch noch aus", schreibt Matthias Bickenbach. Da geht es nicht mehr urn die Sicher

heit eines schnell en Zuges, sondem urn das Verhiiltnis zur Geschwindigkeit. Auch hier taucht 

das Motiv der Auswegslosigkeit auf: "Ein Aussteigen aus der Geschwindigkeitsfabrik gibt es 

nicht. "574 Die technikkritischen Kommentatoren halten sich nicht mit Diskussionen Uber den 

gebrochenen Radreifen als Ursache des UnglUcks auf. Es geht ihnen nicht urn technische De

tails, die versagt haben und die durch verbesserte Details ersetzt werden sollen. Ihre Deutung 

572 Virilio, Paul: Wer Technik erfindet, erfindet Katastrophen (Interview), in: Tageszeitung v. 11.6. 1998, S. 3. 

573 Lenz, Claudia: Entgleistes Wunschdenken, in: Tageszeitung v. 12.6. 1998, S. 12. 

574 Bickenbach, Matthias: Aussteigen unmoglich? In: Tageszeitung v. 18.6. 1998, S. 14. 
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des Ungliicks setzt im Gegenteil erst auf einer hoheren Ebene an: Da wo ein gesellschaftli

cher Grundkonsens, in diesem Fall das Bekenntnis zur Geschwindigkeit, in Frage gestellt 

wird. 

Ein kurzer Artikel iiber die zuriickhaltende Berichterstattung des Femsehens iiber die Ka

tastrophe zeigt die positive Seite des Unfalls, ahnlich wie der Kommentar von Jakob Aug

stein in der Siiddeutschen Zeitung. Angesichts des groBen Schrecken wtirden die riicksichts

losen und kaltschnauzigen Femsehreporter vorsichtig, im Femsehen sieht man eine "Katast

rophe ohne Opfer".575 Das Versagen der Technik enthtille also menschliche Qualitaten, die 

im Alltag (bei funktionierender Technik) offen bar nicht sichtbar sind. Dieser Argumentation 

folgt auch Bundesprasident Roman Herzog auf der Trauerfeier flir die Opfer. Die Tageszei

tung zitiert ihn, den vielen Helfem sei es zu verdanken, daB "Eschede flir uns aile nicht nur 

ein Ort des Schreckens, sondem auch ein Ort der Menschlichkeit geworden iSt."576 

Die Tageszeitung vermerkt nachrichtlich, daB die Erschtitterung tiber den Unfall keine 

Folgen hat: Die Aktienkurse von ICE-Herstellem bleiben stabil, die Bahn verliert keine Kun

den, die Deutsche Bahn setzt weiter auf Hochgeschwindigkeitsztige. Nur die Radreifen wer

den ktinftig besser kontrolliert.577 

10.2.4 Die Boulevard-Zeitungen 

Die Bild-Zeitung konzentriert sich in ihrer Berichterstattung auf die Schilderung personli

cher Schicksale. Zu Beginn des dreiBigzeiligen Aufmachers fragt das Blatt: "Wie nur konnte 

das passieren?" Die Frage bleibt ohne Antwort. Die Zeitung auBert Erstaunen: "Die groBte 

Zug-Katastrophe Deutschlands - im so sicheren ICE! 1m Stolz der deutschen Eisenbahn

Technik!"578 In der Samstagsausgabe berichtet sie tiber den defekten Radreifen und das elekt

ronische Sicherheitssystem, das diese Art von Defekten nicht feststellen konnte. "Waren sich 

die Techniker hier zu sicher?" fragt das Blatt in fetten Lettem, auf der Suche nach moglichen 

Schuldigen. Boulevardjoumalismus lebt von solchen Zuweisungen: In der Bild-Welt gibt es 

Gute und Bose bzw. Bose und Opfer. 1m Fall des entgleisten ICE-Zuges war es in den ersten 

beiden Tagen nach dem Unfall schwierig, einen Verursacher zu finden. Die Sonntagsausgabe 

575 Schwarz, Patrik: Ohne Blut und Tranen, in: Tageszeitung v. 5.6.1998, S. 2. Vgl. auch Fahrun, Joachim: 
Klaglose Medien, in: Tageszeitung v. 6.6.1998, S. 6. 
576 "Ein Ort der Menschlichkeit", in: Tageszeitung v. 22.6.1998, S. 4. 

577 Aktienkurse von ICE-Herstellern stabil, in: Tageszeitung v. 9.6.1998, S. 8; SpannageJ, Heike: Deutsche Bahn 
fahrt mit Ersatzreifen, in: Tageszeitung v. 16.6.1998, S. 8; Jensen, Annette: Provinz ist bald iiberall, in: Tages
zeitung v. 15.7.1998, S. 2. 
578 Bild v. 4.6.1998, S. I. 
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kann endlich einen Schuldigen prasentieren: die Briicke. Unter dem Titel "Die Todesbriicke" 

stehen zwei fettgedruckte Fragen: "Machte sie aus dem Unfall erst die Katastrophe? Miissen 

jetzt hunderte Briicken abgerissen werden?" Die Bild-Zeitung argumentiert: Hatte es sich urn 

eine Hangebriicke und nicht urn eine Briicke mit Betonpfeilem gehandelt, ware der entgleiste 

Zug vermutlich weiter geschlittert. Auf einer halben Seite erortert das Blatt, ob man die ge

fahrlichen Briicken, "die tOdlichen Nadelohre", austauschen konnte. Der Beitrag schlieBt mit 

der Forderung des Fahrgastverbandes, "in Sachen Sicherheit darf es keine Kompromisse ge

ben."579 Dabei scheint selbstverstandlich, daB die Sicherheitsfrage systemintem gelOst werden 

muB. In der Logik der Bild-Zeitung muB die eine Gefahrenquelle, die den Unfall verursacht 

hat, beseitigt werden. Damit waren, so erscheint es unausgesprochen selbstverstandlich, die 

Gefahr beseitigt und das Thema erledigt. Es wird nicht thematisiert, ob die Sicherheitsfrage 

auch weiterreichende Konsequenzen auBerhalb des technischen Systems haben konnte. Eine 

Debatte iiber Geschwindigkeit findet nicht statt. In der Bild-Zeitung ist der ICE-Unfall eine 

Frage technischer und betriebswirtschaftlicher Details.580 

Der Berliner Kurier gibt dem Unfall eine groBere Dimension. Am zweiten Tag Iiest man 

im Aufmacher: "Nichts ist in Deutschland mehr, wie es war - so viel Trauer und ein erschiit

terter Glaube an die Technik, am Ende des lahrhunderts wieder so wie am Anfang beim Un

tergang der 'Titanic'." Wieder einmal werden die beiden Unfalle im Zusammenhang genannt. 

Die Deutung des ICE-Unfalls als Erschiitterung des Technikglaubens wird jedoch an keiner 

anderen Stelle so explizit genannt. Doch auch hier bleibt sie ohne Folgen. Der Berliner Ku

rier geht der Frage nicht weiter nach, sondem beschrankt seine Berichterstattung im wesent

lichen auf das personliche Leid.581 Es scheint, als werde der Technikglauben immer mal 

wieder erschiittert und als nehme man diese Lektion zur Kenntnis, ohne die Erkenntnis mit 

irgendweIchen weiteren Uberlegungen zu verbinden. Geradezu schicksalhaft tauchen diese 

Erschiitterungen in den Boulevardzeitungen auf, und ebenso schicksalhaft werden sie hinge-

nommen. 

So schreibt die B.z. auf der Titelseite in groBen roten Buchstaben: "Warum?" und "Bischof 

Hirschler: Auf die Frage 'Lieber Gott, warum muBte das geschehn?', gibt es keine Antwort." 

Die Uberschrift auf Seite 2 lautet: "Die Notarzte: sie helfen und hoffen auf kleine Wunder." 

1m Weltbild der Boulevardzeitung ist der Mensch seinem Schicksal ausgeliefert. Nur kleine 

Wunder konnen helfen, der liebe Gott bleibt stumm. Hohere Machte beeinflussen das Leben 

des Menschen ("EigentIich hatte er einen Tag friiher fahren soli en - im Todes-ICE. TIas war 

579 Warurn die Briicke zurn Tor des Todes wurde, in: Bild am Sonntag v. 7.6.1998, S. 8 f. 
580 Vgl. auch Treser, Tanja I Paustian, Michael: War der Bahn die Sicherheit zu teuer? In: Bild v. 9.6.1999, S. I. 

581 War es ein Anschlag? In: Berliner Kurier v. 5.6.1998, S. 1. 
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Schicksal', sagte er."}.582 Der Unfall bleibt unerkHirt, eine apokaIyptische Erzlihlung zur Deu

tung haben die Boulevardzeitungen nicht daraus gemacht. 

10.2.5 Die Zeit 

Die Zeit widmet dem ICE-Ungliick ein dreiseitiges Dossier in der Ausgabe yom 10.6., also 

eine Woche nach dem UnfaIl. In einer Reportage beschreiben Barbara Biirer und Frank 

Drieschner, wie aus der unfaBbaren Katastrophe ein kontroIlierter Schadensfall wird. Bei Sa

nitatem und anderen Helfem verbinde sich der Wunsch zu helfen mit logistisch-rationalem 

Denken, und aile Beteiligten versuchten, mit den psychologischen Folgen des Unfalls umzu

gehen. Auch hier findet sich die Erzahlung von der positiven Seite des Unfalls, von spontaner 

Hilfsbereitschaft, die alles Reden von soziaIer Kalte widerJege: "Das Volk riickt zusammen 

im Angesicht des Schreckens." Wie der Mythos vomfirst-cabin male heroism nach dem Un

tergang der Titanic scheint die Geschichte yom guten Menschen am Unfallort des ICE-Zuges 

als sinnstiftende Erzahlung. 1m Amerika des Jahres 1912 diente der Mythos yom ehrenhaften 

Gentleman der Restauration konservativer Werte, die durch Frauen- und Demokratiebewe

gung geflihrdet schienen.583 1m Deutschland des Jahres 1998 mag die Geschichte yom guten 

Menschen am Unfallort die kulturpessimistische Rede yom Werteverfall widerJegen. Viel

leicht dient sie auch nur dem VerJangen, der Katastrophe eine positive Wendung zu geben. 

Die Autoren vermuten: "Vielleicht ist es kollektive Verarbeitung. Durch die Perfektion ihrer 

Rettungsarbeiten versichert sich eine Gesellschaft der eigenen Handlungsflihigkeit, weil sie 

ihre Verwundbarkeit nicht eingestehen will."584 

"Das Ende der Unverwundbarkeit", so lautet auch der Titel der ersten Dossier-Seite. Dar

unter steht als Unterzeile:. "Ein Zug entgleist, ein Volk erschiittert, ein Mythos tot." Ulrich 

Greiner legt im folgenden Essay dar, daB der ICE bis vor dem Unfall als Inbegriff okologi

scher Vemunft, technischer Schonheit und Zukunft gegoJten habe und daB dieser Mythos nun 

zerstort sei. Auch hier ist der ICE-Unfall zu einem Zeichen geworden ("Mit dem ICE ist mehr 

entgleist als nur ein Zug."), auch hier wird er mit der Titanic verglichen ("War er nicht, wie 

weiland die Titanic gewissermaBen unsinkbar?"). Der ICE ist also ein doppeltes Zeichen: Vor 

dem Unfall galt der Zug als Symbol fiir eine neue Art des Reisens, bei dem man Fortbewe-

582 B.Z. v. 5.6.1998, S. 1-5. 
583 Vgl. Kap. 5.2. 

584 BOrer, Barbara I Drieschner, Frank: "Wirklich optimal gelaufen", in: Die Zeit v. 10.6.1998, S. 18. 
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gung und Geschwindigkeit nicht spiirte, nach dem Unfall gilt er als Zeichen fiir eine ent

tauschte Sicherheitsillusion. 

Greiner schlieBt mit einem historischen Vergleich: "Der Untergang der Titanic hat der See

fahrt keinen Abbruch getan. Aber sie war danach nicht mehr dieselbe."585 Das scheint 10-

gisch, denn, so die Erzahlung von der enttauschten Sicherheitsillusion, niemand hat den Un

fall fiir moglich gehalten. Dennoch ist die Aussage nicht richtig: Die Seefahrt und die Eisen

bahnfahrt werden eben doch nicht grundlegend verandert werden. Die Erkenntnis, daB Ge

schwindigkeit Gefahren birgt, mag im luxuriosen Ambiente der Titanic oder beim lautlosen 

Reisen im ICE verdrangt werden, neu ist sie dennoch nicht. 

Die Selbstverstandlichkeit, mit der von erschiittertem Glauben gesprochen wird, steht in 

erstaunlichem Widerspruch zur Selbstverstandlichkeit, mit der weiter gehandelt und gereist 

wird wie bisher. Die Erschiitterung bleibt ohne Foigen. 

Das belegt auch der folgende Artikel im Dossier iiber den Zugunfall, eine Analyse iiber 

Hochgeschwindkeitsziige. Darin heiBt es: "Trotz der ICE-Katastrophe setzen die Bahnen ii

berall weiter auf Hochgeschwindigkeit (oo) Auch die Deutsche Bahn sieht zunachst keinen 

Grund, ihre Strategie zu iiberdenken." Die Visionen in "den Kopfen deutscher Jngenieure" 

sind eben nicht erschiittert worden.586 

1m Zusammenhang mit der Fehleranalyse schreiben die Autoren zu den Vorwiirfen gegen 

die Deutsche Bahn, ihr Sicherheitssystem sei nicht gut genug gewesen: "Auf der ganzen Welt 

fahrt kein Zug, bei dem der Zustand der Rader elektronisch kontrolliert wird." Das zeigt, daB 

in einem komplex en technischen System einfache Fehlerzuweisungen nicht moglich sind. 

Aile Briicken mit Beton auszutauschen, wie sich das die Bild-Zeitung vorgestellt hat, ist na

tiirlich keine Sicherheitsgarantie gegen die Gefahren hoher Geschwindigkeit. 

10.2.6 Der Spiegel 

Der Spiegel hat den ICE-Unfall zur Titelgeschichte gemacht. Auf der Titelseite steht vor 

schwarzem Hintergrund in groBen roten Buchstaben das Wort Risiko und darunter in weiB 

Hochtechnologie. Dariiber ist ein Foto des zerstorten Zuges mit der Uberschrift "Das ICE

Desaster". Schon auf dem Titel zeigt sich die Deutung des Unfalls: Er weist iiber sich hinaus, 

er hat eine gesellschaftliche Dimension. Das "ICE-Desaster" ist ein Zeichen fiir das "Risiko 

Hochtechnologie", der Unfall enthiillt eine Gefahr. 

585 Greiner, Ulrich: Das Ende der Unverwundbarkeit, ebd., S. 15. 

586 Drosser, Christoph / Loppow, Bernd: Das Rad noch mal erfinden! Ebd., S. 16. 
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Die Ankiindigung im InhaItsverzeichnis kiindigt eine Antwort an. Dort steht: "Oben High

Tech, unten Mittelalter - die Ursachen der Katastrophe von Eschede." Der Spiegel erschien 

am 8.6.1998, als der gebrochene Radreifen als Ursache bekannt war. In der Titelgeschichte 

wird die Bahn beschuldigt, wider besseres Wissen an einer unsicheren Technik festgehalten 

zu haben. 

Der Spiegel deutet den Unfall als "Menetekel flir unbeherrschbare Hochtechnologie": er ist 

ein Zeichen geworden, das von einem einzelnen Ereignis auf einen vorher unsichtbaren Ge

fahrenzustand weist. "Der Traum von der sorglosen Teilhabe am Tempo ohne Limit schien 

unter den Triimmem des Fortschrittssymbols ICE begraben."587 Dazu benutzt auch er den 

Vergleich mit der Titanic: "Katastrophen wie die des entgleisten ICE - oder der sinkenden 

'Titanic', des geborstenen Reaktors in Tschemobyl oder des ins Meer stiirzenden TW A

Jumbos - werden als besondere Heimsuchung empfunden."588 Sie diirften sich nicht ereignen, 

so glaubt man, weil sie so unwahrscheinlich sind. Der Spiegel spricht yom "Zuverlassigkeits

zauber der Technik". Der Unfall enthiillt also eine Gefahr, die jeden einzelnen als Nutzer der 

Hochtechnologie treffen kann. Der Spiegel verbindet die Erzahlung yom erschiitterten Tech

nikglauben mit der yom "nationaIe(n) Trauma".589 Die Entwicklung des ICE war ein Presti

geobjekt deutscher Ingenieure in Konkurrenz zum aIteren franzosischen TGV. Der TGV soli 

iiber eine sicherere Technik verfiigen, die bei einem ahnlichen Unfall moglicherweise sein 

AusmaB verkleinert hatte.590 Der Spiegel entlarvt diese Argumentation als Verkleinerung der 

Katastrophe zu einem Materialfehler. 

Dariiber hinaus enthiilIt die Katastrophe nach der Deutung des Spiegel offenbar ein gestor

tes Verhaltnis zum Leben. Eine Katastrophe wirke wie eine kaum ertragliche Krankung. Un

sere Gesellschaft strebe danach, das Lebensrisiko zu minimieren und sich gegen aile erdenk

lichen Gefahren zu versichem. Das aber tausche nur dariiber hinweg, daB es keine Sicherheit 

geben kann.591 In dieser Deutung erscheint der ICE-Unfall als Zeichen flir die Zerstorung der 

gesellschaftlichen Sicherheitsillusion, als Enthiillung einer existentiellen Gefahr, die sonst 

verleugnet wird. 

587 Heimsuchung im High-Tech-Land, in: Der Spiegel Nr. 24/1998, S. 22 f. 
588 Ebd., S. 24. 
589 Ebd. 

590 V gl. ebd., S. 30. 
591 Ebd. 
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10.2.7 Focus 

"Mythos in Trummem" erkliirt der Focus schon im Titel. 1m InhaItsverzeichnis ktindet das 

Magazin einen Bericht tiber die "Apokalypse in der Heide" an und erkliirt gleich in der Pho

tounterzeile die Bedeutung des Unfalls: "Das verheerende Ungltick des ICE 884 Mtinchen

Hamburg erschtittert das Vertrauen in die Sicherheit der Zugtechnik."592 Die Unterzeile der 

Schlagzeile des Haupttextes erweitert die Deutungsdimension: "Die Katastrophe von Eschede 

offenbart die Grenzen der Sicherheit im Zeitalter der Hochtechnologie." Und weiter unten im 

Text liest man: "Der Schock sitzt tief - nicht nur wegen der grauenvollen Bilder von Esche

de. Die Katastrophe hat das Urvertrauen der mobilen Gesellschaft in die computergesttitzte 

Technik erschtittert. "593 

Auch hier zeigt sich die bekannte Deutung. Der Unfall enthtillt einen Blick auf eine ver

schleierte Wahrheit: Unsere Technik scheint sic her, doch sie ist es nicht immer. "Und plotz

Iich ist die Angst wieder da ... " schreibt der Focus weiter. Das Magazin zitiert den Angstfor

scher Winfried Panse, der eine kurzfristige kollektive Angst vorhersagt, die vermutlich 

schnell wieder abklingen werde.594 

Auch die beiden anderen Deutungen des Unfalls kommen im Focus-Artikel vor: der Zug 

als Symbol ("Er gilt als Symbol fUr Fortschritt und Sinnbild der mobilen Gesellschaft. "595) 

und der Mythos yom guten Menschen am Unfallort ("In Eschede lief niemand weg."596). 

10.2.8 Zusammenfassung 

Es hat sich ein Unfall ereignet. Das bedeutet zuniichst gar nichts. Erst wenn daruber gere

det wird, wenn Medien daruber berichten, interpretieren sie das Ereignis und verleihen ihm 

Bedeutung. Sie machen aus einem Ereignis eine Erziihlung. 

Die aktuelle Berichterstattung tiber den ICE-Unfall zeigt drei deutende Erziihlungen: 

I. Der ICE als Technikmythos 

Der ICE gilt als Symbol fUr Geschwindigkeit, Mobilitiit, modemes Reisen, technischen 

Fortschritt. Eine ICE-Fahrt iihnelt einer Flugreise, die Wahmehmung vermittelt nicht den 

Eindruck geflihrlicher Geschwindigkeit, sondem den einer simulierten Welt ("Der Zug glich 

592 Focus Nr. 24/1998, S. 7. 
593 Marks. Jiirgen u.a.: Mythos in Triimmern. ebd., S. 22. 
594 Ebd., S. 24. 
595 Ebd., S. 22. 
596 Ebd., S. 23. 
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einem Kinosaal."597). Der ICE hat nicht nur eine Bedeutung als Ingenieursleistung, sondem 

zeigt auch den hohen gesellschaftlichen Stell en wert, den eine neue, schnelle Technik hat. 

2. Der ICE als Titanic 

Der Unfall hat den ICE zu einem Symbol fiir "erschiitterten Technikglauben" (Berliner 

Kurier) und "entgleisten Fortschritt" (SZ) werden lassen. Der Rheinische Merkur spricht von 

einem "Menetekel fiir ungehemmten Geschwindigkeitswahn".598 Damit hat der Begriff ICE 

eine ahnliche Bedeutung wie Titanic. Er ist die aktualisierte Version der Geschichte von 

menschlicher Hybris, iiberschrittenen Geschwindigkeit und enttauschten Sicherheitsillusio

nen. Doch diese Deutungen bleiben seltsam folgenlos. 

3. Der Mythos yom guten Menschen am Un/aUort 

Der Unfall von Eschede erzahlt noch eine andere Geschichte, die nicht von dem entgleis

ten Zug und Hochtechnologie handelt, sondem von Menschen. Statt Sensationslustiger gab es 

am Unfallort aufopferungsbereite Helfer. Es entstand eine Schicksalsgemeinschaft der Helfer. 

Was heiBt das unter apokalypsetheoretischer Fragestellung? Einige Zeitungen haben den 

Unfall apokalyptisch gedeutet: Die Zugentgleisung enthiillt den Blick auf eine krisenhafte 

gesellschaftliche Entwicklung. Doch die meisten von ihnen haben aus der apokalyptischen 

Diagnose keine Folgerungen abgeleitet. Nur die Tageszeitung und die Siiddeutsche Zeitung 

haben den ICE-UnfaIl als Zeichen zur Urnkehr (Entschleunigung) verstanden. 

Die iibrigen haben die Geschichte eines begrenzten Untergangs erzahlt, der eine krisenhaf

te Gegenwart enthiillt, aus der es aber keinen Ausweg gibt (so etwa die Frankfurter Allge

meine Zeitung) oder aber sie haben dem Verursacher des Unfalls nachgespiirt, urn die gesell

schaftliche Dimension des Ungliicks wieder zu minimieren (Die Bahn hatte die Radreifen mit 

Ultraschall untersuchen miissen. Sie hatte die Drehgestelle der TGV-Technik verwenden 

miissen. SchlieBlich der originelle Vorschlag der Bild: Die Betonbriicken sollen ausgetauscht 

werden, damit die Ziige in Zukunft nicht mehr dagegen prallen.) Der ICE-Unfall ware dem

nach eine Geschichte vom Untergang, dem keine Deutung folgt. Die Erschiitterung darf keine 

Folgen haben auBer systemimmanenten Verbesserungen technischer Details zur Erhohung 

der Sicherheit. 

Man kann einen Unfall als Zeichen fUr eine falsche Entwicklung lesen (wie Siiddeutsche 

und Taz) oder als Zeichen fUr die Verbesserungswiirdigkeit einer richtigen Entwicklung (wie 

die iibrigen). 

597 Greiner, a.a.O., S. 15. 

598 Hauschild, Helmut: Ein Nimbus ist zerschellt, in: Rheinischer Merkur NT. 24 v. 12.6.1998, S. 4. 
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10.2.9 Technikapokalypse? 

Wenn Technik ein Mythos der westlichen Gesellschaft ist und wenn die Erschiitterung von 

My then, verstanden als nicht hinterfragbare Grundlagen einer Gesellschaft, apokalyptische 

Erziihlungen auslosen, dann kann man eine solche Untergangserziihlung im Zusammenhang 

mit dem ICE-Unfall erwarten.599 

Die Analyse der Berichterstattung hat gezeigt, daB der ICE-Unfall eine iihnliche Bedeutung 

wie die Titanic bekommen hat, daB er als aktualisierte Version der Geschichte von menschli

cher Hybris, iiberschrittenen Geschwindigkeit und enttiiuschten Sicherheitsillusionen geJten 

kann. Er hat eine Gefahr enthiillt und einen Moment des Innehalten und Reflektierens be

wirkt. Dabei ging es nicht nur urn ein bestimmtes Modell von Hochgeschwindigkeitszug, 

sondern urn Hochgeschwindigkeit generell. Das Bekenntnis zur Geschwindigkeit kann als 

Handlungsanleitung und Konsens der westlichen Industriegesellschaften gelesen werden. Der 

ICE-Unfall erschiitterte dieses Leitbild, er wurde als Zeichen fUr eine erforderliche Umkehr 

gelesen, dem aber keine Handlung folgte. Auch dort, wo die Medien eine Entschleunigung 

diskutierten, fehlte es an Alternativen zum herrschenden Entwurf. So mag ICE-Unfall als 

eine nicht zugelassene apokalyptische Erziihlung gelten. Oem apokalyptischen Zeichen ICE

Un/all folgte keine komplette apokalyptische Erziihlung, sie erschOpfte sich in der Warnung 

vor Geschwindigkeit, ohne Foigen zu haben. 

599 Zur symbolischen Aufladung des deutschen Hochgeschwindigkeitszuges vgl. Zeilinger, Stefan: Die Dimen
sion eines Zugungliicks, in: Liberal Nr. 3 v. August 1998,40. Jg., S.37-39. 
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11 Die BanaliUit der spaten Zahl: Der Jahreswechsel1998/99 als AnlaB zu apo
kalyptischer Spekulation 

Die Vorgabe stammt aus der Bibel: Der Engel, der yom Himmel herabgestiegen ist, "ti

berwiiltigte den Drachen, die alte Schlange - das ist der Teufel oder der Satan -, und er fessel

te ihn fUr tausend Jahre. Er warf ihn in den Abgrund, verschloB diesen und driickte ein Siegel 

darauf, damit der Drache die Volker nicht mehr verftihren konnte, bis die tausend Jahre voll

endet sind. Danach muB er fUr kurze Zeit freigelassen werden."600 Die Rede yom Tausendjiih

rigen Reich macht aus der Jahrtausendwende ein kritisches Datum. Die Vollendung von tau

send Jahren konnte die Freilassung des Drachen, der alten Schlange, des Teufels, des Satans, 

kurz: vermutlich groBes Unheil bedeuten. Vor der zweiten Jahrtausendwende nach Christus 

trifft die alte Vorstellung von der schicksalhaften Zahl auf eine mediale Lust an runden Zah

len. Es ist ein Gesetz der Medien, das aus dem runden Geburtstag eines bedeutenden Men

schen oder der runden Wiederkehr eines Ereignisses ein aktuelles Thema macht, tiber das 

berichtet werden muB. Der besondere Tag ist kein Grund, aber ein AnlaB zu Rtickschau und 

Vorschau zugleich. Die Jahreswende 1998/99 ist die letzte Jahreswende im alten Jahrtausend, 

und damit nach populiirer Lesart ein besonderer Tag am Beginn eines schicksalhaften Jahres. 

Wie wurde in Tageszeitungen und Zeitschriften dariiber geschrieben? 

1m folgenden vergleiche ich die Silvesterausgaben verschiedener Tages- und Wochenzei

tungen im Hinblick auf die Thematisierung apokalyptischen Denkens. In einem kurzen Uber

blick zeige ich, weIche Zeitung das Thema wie behandelt hat. Ftir eine liingere Analyse habe 

ich die Zeitschrift Focus und das Boulevardblatt Bild ausgewiihlt. Beide haben die Themen 

Schicksalsjahr und Apokalypse als Aufmacher gewiihlt. 

11.1 Vor der Jahrtausendwende: Zeitungen und Zeitschriften zur Jahreswende 
98/99 

1st die letzte Jahreswende des Jahrtausends AnlaB ftir apokalyptische Erziihlungen in der 

Tages- und Wochenpresse? Wird das Thema behandelt? In welcher Form? Welche Elemente 

des apokalyptischen Denkens finden sich in den Texten? Welches Denken steht dahinter? 

Das zeige ich am Beispiel einiger Zeitungen und Zeitschriften mit unterschiedlichen Profilen. 

600 Oftb 20, 2-3. 
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lch habe folgende Medien ausgewlihlt: 

- als Qualitlitszeitungen: 

die Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

die Siiddeutsche Zeitung (Miinchen), 

die Tageszeitung (Berlin), 

- als Regionalzeitung: 

die Ruhr Nachrichten (Dortmund), 

- als Boulevardzeitung: 

die BUd (Hamburg) 

- als Wochenzeitungen: 

Die Woche (Hamburg) 

- als Nachrichtenmagazine: 

Der Spiegel (Hamburg) 

Stem (Hamburg) 

Focus (Miinchen) 

Mit dieser Auswahl versuche ich, ein moglichst breites Spektrum der Presse abzudecken. 

Dabei geht es mir nicht urn Reprlisentativitlit, sondem darum, Beispiele fiir bestimmte Er

scheinungsweisen des apokalyptischen Denkens zu zeigen. 

11.1.1 Die Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Die FAZ widerJegt mit aufkllirerischem Duktus allen Endzeitgedanken und Zahlenspiele. 

Der Aufmacher der Silvesterausgabe 1998 ist der Start des Euro. In den Kommentaren auf 

der ersten Seite geht es urn den Wlihrungswechsel ("Silvestertermin") und urn 1999 als Jahr 

des Umzugs der Bundesregierung ("Von Bonn nach Berlin"). Damit ist Silvester 1998 eine 

historische Zlisur. Die Kommentare behandeln diese Themen jedoch, ohne den Rahmen des 

Politischen zu verlassen. Der erste diskutiert den Euro als "das Schliisselprojekt der kom

menden Jahre", in den nlichsten Jahren wird es darum gehen, "(w)elchen Weg Europa 

nimmt." Der zweite Leitartikel kritisiert den Begriff der Berliner Republik und diskutiert den 

Politikwechsel im Zusammenhang mit dem Ortswechsel der Regierung. In beiden Kommen

taren wird dem Jahr 1999 iiber die politische Dimension hinaus keine besondere Bedeutung 

beigemessen, es ist das Jahr des Euro-Starts und des Regierungswechsels, weiter nichts. 
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Auf der Seite Zeitgeschehen erfahrt der Leser warum: In einem Vierspalter mit der Uber

schrift "Ein ganz besonderes Jahr - irrtUmerlicherweise" erkliirt Roswin Finkenzeller, daB 

unser Jahrtausend erst 2001 enden wird, weil es zu Beginn unserer Zeitrechnung kein Jahr 

Null gab. Der Artikel kontrastiert historische Richtigkeit, die er verbUrgt, und falsche 

Vorstellungen. Der erste Satz lautet: "Schon heute wird das Jahr 1999 falsch beurteilt." 

Weiter unten steht: "FUr jeden, der schreibt, Iiest und sieht, ist zwischen 1999 und 2000 die 

Zlisur groBer als zwischen 2000 und 2001. Wieder einmal triumphiert die Anschauung, und 

sei es urn den Preis, daB eine ganze Zivilisation sich ins Bockshornjagen HiBt." 

Diese dualistische Interpretation kennt nur die Aufgekliirten, die sich auf historische Fak

ten berufen, und die ins Bockshom Gejagten. Eine dritte Gruppe, die in der Offentlichen Mei

nung die Mehrheit ausmachen dUrfte, kommt darin nicht vor. Das sind diejenigen, die sich 

der Jahrtausendwende als AnlaB fUr eine groBe Feier und ein bedeutendes Ereignis bedienen, 

ohne dazu historische Fakten als Beleg zu benotigen. Dazu dUrfte ihnen die allgemeine Uber

einkunft einer bevorstehenden Jahrtausendwende reichen. 

Auf der Seite Deutschland und die Welt berichtet Reinhard Veser Uber die "Vorbereitun

gen auf die Jahrtausendwende", die in Deutschland erst langsam anlaufen. Darin geht es urn 

die Organisation von GroBveranstaltungen. Silvester 1999/2000 zeigt sich als GroBereignis, 

von dem sich Party- und Ausstellungsveranstalter kommerziellen Erfolg versprechen. 

Das Feuilleton bringt einen RUckblick auf die "acht schlechtesten Vorsiitze des Jahrhun

derts" und parodiert damit die Gewohnheit, an Silvester halbherzig gute Vorsiitze auszuspre

chen, die Ublicherweise nach wenigen Tagen vergessen werden. Unter dem Titel Endzeit fin

det der Leser einen streiflichtartigen ironischen Kommentar der Katastrophenangst amerika

nischen Ursprungs anliiBlich der Computerumstellung zum Jahr 2000. 

Der Eindruck nach der LektUre der Zeitung dUrfte sein: Die Frankfurter Allgemeine Zei

tung ist zu serios fUr Zahlenspielereien. Ihre Berichte stehen im Geist von Rationalitiit und 

Aufkliirung. Wer sich nicht ins Bockshom jagen liiBt, weiB: 1999 ist ein ganz normales J ahr. 

Einzig die ganzseitige Anzeige einer Privatbank auf Seite 7 hat pathetischere Tone fUr den 

Leser. "Zum letzten Jahreswechsel vor der Jahrtausendwende: DUrfen wir auf das Faszinie

rendste an der Zukunft hinweisen - niimlich dass man sie gestalten kann?" steht dort in blauer 

und schwarzer Schrift Uber einem von blauen und wei Ben Tonen domininierten Farbfoto ei

ner winterlichen Allee, an deren Ende hinterm Horizont ein dunkler Nachthimrnel mit der 
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Erde im All zu sehen ist. Die Anzeige verbindet die groBe Zahl der Jahrtausendwende mit 

Zukunftsoptimismus und einer Handlungsaufforderung.601 

11.1.2 Die Siiddeutsche Zeitung 

Auch die Siiddeutsche Zeitung enthalt sich apokalyptischer Tone und distanziert sich von 

Silvesterbrauchen, weniger im Duktus des Aufklarers als die FAZ, eher mit wohlwollendem 

Humor. Der Jahreswechsel wird als buntes Thema prasentiert, im Unterschied etwa zum Re

gierungsneuanfang in Berlin als wichtigem Thema. In der kleinen Rubrik Aktuelles Lexikon 

Iiest man, daB die Jahrtausendwende "einer der ganz groBen popularen Irrtiimer" sei, da sie 

eigentlich erst 2001 stattfindet, was die "eben so feier- wie schreckenssiichtigen Menschheit" 

aber nicht weiter zu storen scheint. Die Jahrtausendwende findet nicht statt, man feiert sie 

trotzdem. Auf der ganzseitigen Reportage auf der Seite 3 beschreibt Gerd Kroncke Zeitlosig

keit und Langsamkeit des Dorflebens (am Beispiel des Hausmeisters seines Hauses in Bur

gund) und den Erlebnishunger in den Metropolen. 1m Feuilleton kommentiert Michael Winter 

frohlich-ironisch das Konzept der katholischen Kirche, nach der im Jahr 1999 ein AblaBjahr 

is!. Darin heiBt es: "Wir sind recht sicher, daB das Jahr 1999, trotz der Weissagungen von 

Uriella und anderen diisteren Propheten, wie zum Beispiel den Wirtschaftweisen, nicht die 

Ouvertiire zum Jiingsten Tag sein wird." In unserer postmodernen Welt stehen offenbar ver

schiedene Entwiirfe nebeneinander: Es gibt die feiersiichtigen Menschen auf der Suche nach 

der groBten Silvesterparty, besinnliche Dorfbewohner, Sektenanhanger und katholische Gliiu

bige, die sich jahrhundertealter Tricks zur Erlangung des reine Gewissens bedienen. Keiner 

dieser Denk- und Lebensentwiirfe wird als ins Bockshom gejagt entlarvt, sie werden vielmehr 

freundlich-Iachelnd beschrieben.602 

11.1.3 Die Tageszeitung 

Auch die links-alternative Tageszeitung macht ihre Silvesterausgabe mit Bericht und Photo 

zum Thema Euro auf. Auf der Seite 3 sucht Bernd Miillender nach einer Erkliirung flir den 

601 Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 31.12.1998: K.F.: Silvestertermin, Nonnemacher, Gunther: Von Bonn 
nach Berlin, S. I; Finkenzeller, Roswin: Ein ganz besonderes Jahr - irrtumlicherweise, S. 16, Veser, Reinhard: 
Das ist auch nur ein neues Jahr, S. 12; F.A.Z.: Euer Wille hat euch nichl geholfen, fau: Endzeit, S. 41. 
602 Suddeutsche Zeitung v. 31.12.1998: Aktuelles Lexikon: Jahrtausendwende, S. 2; Kruncke, Gerd: Auf dem 
Flug der Zeit, S. 3, Jahresruckblick 1998, S. 7-10; Winter, Michael: Reiner Tisch. 1m Jahr 2000 sind wir endlich 
aller Sunden ledig, S. 17; Ober allen Gipfeln, S. 18. 
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Erfolg des Neujahrsskispringens von Garrnisch-Partenkirchen und gibt dabei dem Sportereig

nis eine soziopsychologische Bedeutung. Aus dem Interview mit einem Sportpsychologen 

lemen wir: "Skispringen heiBt, Altes hinter sich zu lassen." In zwei bunten Artikeln auf der 

Berlin-Seite und auf der letzten Seite (Die Wahrheit) behandelt die Tageszeitung das Thema 

Silvesterbrauche. Uber die lahrtausendwende verliert sie kein Wort.603 

11.1.4 Die Ruhr N achrichten 

Die Dortmunder Zeitung wtinscht Ihren Lesem "Guten Rutsch ins neue lahr" und bildet 

darunter drei Ferkel mit offenen Schnauzen und Papiergirlanden abo Auf der Seite 3 berichtet 

sie tiber die "Aktion: So feiem unsere Leser Silvester", in den Stadtteilnachrichten tiber das 

Silvesteressen in Seniorenheimen. Die Silvesterausgabe enthalt eine vierzehn Seiten starke 

Beilage "98/99 - Rtickschau und Ausblick", in der tiber die Ereignisse des vergangenen lahres 

berichtet wird. Erst im Reise Magazin ist die Rede yom Millenium. In einem blauen Kasten 

wird erklart, daB "Millenium = lahrtausendwechsel" bedeute und daB dieser Wechsel eigent

lich spater stattfindet. 604 

11.1.5 Die Woche 

Auch die Woche findet keine apokalyptischen Tone zum letzten lahreswechsel des alten 

lahrtausends. Ihr Aufmacher lautet: "Auf dem Weg in die 'Berliner Republik'. Deutsche Zei

tenwende." 1m Kulturteil berichtet die Wochenzeitung tiber den Bau des Millenium Dome in 

London. In dem Artikel geht es urn die Erwartungen des Premierrninisters, urn Architektur 

und Planungsfehler. Das bedeutende Datum im Namen der geplanten Veranstaltungshalle auf 

dem Nullmeridian spielt keine Rolle. 1m Modemen Leben liest man, was neunzehn Promi

nente Silvester 1999 machen werden.605 

603 Die Tageszeitung v. 31.12.1998: Miillender, Bernd: Hohenfliig mit Tiefgang, S. 3; Gessler, Philipp: "M" wie 
Millenium .... oder Millionen oder Massa oder ... Wahrend die einen frohlich feiern, denken andere iiber die 
nachste Silvesterfete nach, S. 18; Krumrei, Iris: Kleine Schweine an Zimmerdecken, S. 20. 

604 Ruhr Nachrichten V. 31.12.1998: Stilvoll essen und plaudern, S. 3; J.G.: Silvester werden Kostlichkeiten aus 
dem Meer gerne gegessen, Stadtteil-Nachrichten S. I; Schwinboth, Bernd: 4000 Trommeln quer durch Afrika, 
Becker, Uwe: The Dome - die Attraktion fiir das neue Jahrtausend, Reise Magazin S. 3. 

605 Die Woche Nr. 52101 1999: Bissinger, Manfred: Deutsche Zeitenwende, S. I; Corti, Severin: Tonys Kronju
wei, S. 33; Der Knaller. Endspurt ins Jabr 2000. Die Woche fragte Prominente: Was machen Sie in der Silves
ternacht 1999?, S. 37. 
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11.1.6 Stem 

1m Stem ist keine Rede vom bedeutenden lahreswechsel, nicht einmal von Silvester. Die 

Titelgeschichte uber das arme Ruj3land, das sich auf dem Weg zuruck in die Zarenzeit befin

det, beschreibt das Land in einer Art Endzeit, die aber auf wirtschaftliche Fehler zuriickge

fUhrt wird. Die nachste Geschichte handelt vom Gluck. Sie wird auf dem Titelbild mit einem 

Photo von einer Schomsteinfegerversammlung auf einem verschneiten Hausdach angekun

digt. Diese Schomsteinfeger, die als Glucksbringer gelten, sind der einzige Hinweis auf Sil

vester. Einzig der Cartoon thematisiert den lahreswechsel: Griine Mannchen betrachten vom 

Mars aus die Erde und sagen: "Zu Silvester ist er immer besonders blau, der Planet!!"606 Sil

vester ist ein buntes Thema, die lahrtausendwende kommt nicht vor. 

ILL 7 Der Spiegel 

Der Spiegel ist in abgeklarter Aufbruchsstimmung, das Ende findet nicht statt. Der Leser 

der letzten Ausgabe des lahres 1998 erhalt den Eindruck, alles werde besser.607 Eine rosafar

ben unterlegte Graphik auf Seite 20 zeigt Umfrageergebnisse: Auf die Frage "Wie wird sich 

fUr Sie personlich das kommende lahr entwickeln?" antworten 46 Prozent der von Emnid 

Befragten mit "besser" und 13 Prozent mit "schlechter". Die Entwicklung der Kurven von 

1978 zeigt: Noch nie gab es so viel Optimismus. 

Der lahresriickblick des Spiegel tragt den Titel Kultig, geil, global, normal. Darin geht es 

urn FuBball und Femsehmoderatorinnen, urn nackte Frauen und junge Politikergattinen, urn 

Kult und Popkultur ("Kult ist das Gegenteil des alten Kulturpessimismus"608). Die Bedeutung 

von Unterhaltung und Sport uberwiegen die der Politik, das "Stimmungstief des lahres 1998" 

war die FuBballweltmeisterschaft. Reinhard Mohr erortert die Frage nach der deutschen Nor

malitat und diagnostiziert eine "Hedonistenversammlung, die inzwischen einen starken 

Gegentrend zur wehmutig-tiefgriindigen Misanthropie deutscher Geistestradition etabliert 

hat".609 Die kultigen unter den Femsehmoderatoren, die Protagonisten der Hedonistengesell

schaft, zeigen eine neue Haltung: "Gnadenlos zynisch, sarkastisch und ironisch, oft auch tri-

606 Stern Nr. 1 v. 30.12.1998: Senlging. Bettina: Gefangene der Freiheit. S. 24-32; MeyhOfer. Annette: Das 
hOchste der Gefiihle. S. 46-56; Tetsche: Neues aus Kalau. S. 80. 

607 Der Spiegel Nr. 53 v. 28.12.1998: Nachgefragt: Rosiges 1999. S. 20; MOHR. Reinhard: lahresriickblick 
1998: Kultig, geil. global. normal. S. 46-56. Reuter, Wolfgang: Die Katastrophen-Wlichter. S. 69-71; Boser 
Kater garantiert. S. 81; Schulz: Matthias: Das Puzzle des Philosophen. S. 156-167. 
608 Ebd .• S. 47. 

609 Ebd .• S. 50. 
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vial, infantil und geschmacklos kommentieren sie die scheinbar ausweglose Lage der Welt, in 

der das gemeinsame, befreiende Lachen der einzige Weg zu neuer Wahrheit zu sein scheint

und zu neuer Ratlosigkeit." Worin diese neue Wahrheit inhaltlich bestehen konnte, erflihrt der 

Leser nieht. Der Text erweckt den Eindruck, die Deutschen seien so sehr mit sich selbst und 

ihrer neuen Rolle beschaftigt, daB fiir inhaltliche Bestimmungen kein Platz bleibt. Es geht urn 

Haltung, nicht urn Positionen. Sowohl die Akteure als auch die Konsumenten dieser Art von 

medialer Wirkliehkeitsverarbeitung folgen dem Habitus des Indifferenten. Sie sind liberale 

Ironiker und Spieler, ihr Ziel der privaten Selbstvervollkommnung machen sie zum Thema 

offentlicher Auftritte: "Exhibitionismus hat die Diskretion als soziale Leitwiihrung ver

drangt", schreibt Mohr.6lO Dabei ist die Form wichtiger als die Funktion: Prominente Frauen 

"ziehen sieh, meist fiir den 'Playboy', einfach aus und finden es 'asthetisch', 'kiinstlerisch' 

und 'total schon' eben."611 Eine Antwort auf die Frage nach der menschengemachten globa

len Geflihrdungslage gibt es nieht: Es herrscht Ratlosigkeit statt Betroffenheit, SpaB und Iro

nie sind die Medizin gegen innere Leere. 

In diesem Klima bleiben die alten Tugenden der modernen Gesellschaft erhalten: Risiko

freudigkeit und ein - wenn auch gedampfter - Glaube an Machbarkeit und Kontrollierbarkeit. 

In einem Bericht iiber das gewachsene Interesse der Deutschen an Borse und Aktien heiBt es: 

"Nieht nervos werden - wo Risiko ist, ist auch Chance."612 Unter der Uberschrift "Die Katast

rophen-Wachter" berichtet ein Spiegel-Autor iiber die Schwierigkeiten der Riickversieherer 

bei groBen Naturkatastrophen. Der Leser lernt: Naturkatastrophen sind Ietztlich nieht ganz zu 

versiehern. Er lernt aber auch, daB man jeder Katastrophe eine Schadenssumme zuordnen 

kann, daB man den Globus per Computer als ein Verteilungsgebiet finanzieller Wertanhau

fungen betrachten kann. Das heiBt implizit, alles ist okonomisierbar. Bedrohung und Gefahr 

sind nieht beherrschbar, aber berechenbar. Risiken begegnet man mit Wahrscheinlichkeits

rechnung. Diese Denkhaltung gilt vermutlich nieht nur fiir Versicherungen und Riickversi

cherer, sondern sie entspricht auch dem Habitus des Indifferenten, der emotion ale Uberforde

rung in Gleiehgiiltigkeit verwandelt. Dem Bericht iiber die Riickversieherer folgt eine dop

pelseitige Anzeige von Siemens. "Darin steht in fetten Lettern: Innovation ist, wenn der Air

bag eine Kindersicherung hat." Man ist sieh einig: Die Gefahr bleibt, aber sie kann erkannt 

und gemindert werden. 

In der Rubrik Szene findet sich ein kurzer Hinweis auf ein Buch iiber Moglichkeiten, Sil

vester 1999 zu feiern. Mehr als vierzig Zeilen ist dem Spiegel das Thema nieht wert. Die J-

610 Ebd .. S. 55. 

611 Ebd .. S. 56. 

612 Ebd., S. 64. 
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dee, den Jahrtausendwechsel in einem Uberschall-Flugzeug zu verbringen und so die Stunde 

Null vier Mal zu erleben, bezeichnet er schlicht als "die vermutlich diimmste".613 Fiir Eupho

rie anliiBlich der Jahrtausendwende hat das Blatt nichts iibrig. 

11.1.8 Zusammenfassung 

Die meisten deutschen Zeitungen und Zeitschriften sind zur Jahreswende 1989/99 nicht am 

Milleniumsfieber erkrankt. Von einer endzeitlichen oder apokalyptischen Stimmung kann 

nicht die Rede sein. Mit steigendem Bildungsniveau ihrer Zielgruppe distanzieren sich die 

Medien von der Bedeutung des Jahrtausendwechsels. Die Vorbereitungen auf die groBe Jah

reswende werden als kulturelles Phiinomen betrachtet, kritisiert und meist ironisch kommen

tiert. Wichtiger als das aktuelle Silvester 1998 ist das des folgenden Jahres. Es zeichnet sich 

ab, daB Silvester 1999 ein mediales GroBereignis wird. 

Zwei Medien grenzen sich ab von der ironisch-distanzierten Betrachtungsweise: das Bou

levardblatt Bild und das moderne Nachrichtenmagazin Focus. Beide bedienen sich apokalyp

tischer Elemente und stellen dem Habitus der Indifferenz der anderen Medien eine hysterisch

apokalyptische Haltung gegeniiber. 

11.2 Focus: "Geht die Welt unter?" 

Focus setzt, entgegen seiner medienwirksam verbreiteten Maxime "Fakten, Fakten, Fak

ten", auf Emotionen: Auf dem Titelbild der Ausgabe vom 28.12.1998 wOlbt sich ein orange

farbener Himmel iiber einer blauen Erde.614 Uber Sternenpunkten und Wolkenbergen steht in 

groBen Lettern: "Geht die Welt unter?" Und etwas kleiner: "Countdown zum neuen Jahrtau

send." Unten links in orange: "Endzeit-Propheten haben Hochkonjunktur. Was die Wissen

schaft dazu sagt." Das Titelbild enthiilt apokalyptische Semantik und die apokalyptische Fi

gur. Die Uberlagerung eines Abendhimmels aus Sicht der Erde und des Blickes aus dem All 

auf die Erde gibt die Dimension der Bedrohung vor. Die Gefahr kommt von auBen, die Erde 

613 Ebd., S. 81. 

614 Focus Nr. 53 v. 28.12.1998: Kunkel, Rolf: Wo das neue Jahrtausend begin nt, S. 54-60; Odenwald, Michael: 
Das Ende des Universums, S. 88-91; Thiede, Robert: Endzeitangst: Wird 1999 unser Schicksalsjahr? S. 101-105; 
Weber, Christian: Die Angreifer aus dem All, S. 106-109; "Fiir den schlimmsten Fall geriistet sein". Der Jahr-
2000-Spezialist Ed Yardeni warnt vor gravierenden Folgen des Computerchaos: Blackouts, Borsencrash und 
Versorgungsengpiisse, S. 110-111. 
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als ganze, der kleine blaue Planet im All, scheint in Gefahr. Der schwefelgelbe Damme

rungshimmel weckt Assoziationen an christliche apokalyptische Erzahlungen. Die Schlagzei

len sprechen gleichzeitig von Untergang ("Geht die Welt unter?") und Neuanfang ("Count

down ... "). Diese Kombination ist im strengen Sinn widerspriichlich. Wenn die Welt untergin

ge, konnte kein neues Jahrtausend beginnen. Erst als apokalyptische Figur gelesen macht der 

Titel Sinn: Etwas muB untergehen, damit ein Neuanfang kommen kann. Die Unterzeilen ent

scharfen diese apokalyptische Botschaft. Der Hinweis auf die "Hochkonjunktur" von "End

zeit-Propheten" weist die Schlagzeilen als Visionen moglicherweise dubioser Denker aus, die 

der Focus mit Kommentaren der "Wissenschaft" konfrontieren wird. 

Auch das Inhaltsverzeichnis stellt apokaIyptische Bilder neben rationale Erklarungen. Die 

Titelthemen heiBen: "1999. Der Aufschwung der Untergangspropheten" und "Kometen: Rea

le Gefahr durch Unheilsboten aus dem Weltraum". Der Ausdruck der "realen" Gefahr laBt 

vermuten, daB Focus die Visionen der Untergangspropheten fiir weniger real halt als die wis

senschaftlich begriindete Kometengefahr. Rechts neben dem Inhaltsverzeichnis werden ein

zelne Themen noch einmal mit Bildern vorgestellt. Auch hier findet sich die gleichzeitige 

Ankiindigung von Ende und Zukunft. Das Thema "Endzeitpropheten" wird mit dem Text 

"Apokalypse sofort" angekiindigt, der unter einem Bild mittelalterlicher Schreckensgestalten 

steht. Schrag darunter weist die Uberschrift "Blick in die Unendlichkeit" auf "(n)eue Thesen 

der Astronomen iiber die Zukunft des Universums" hin. Die Astronomen haben offensichtlich 

einen anderen Blickwinkel als die Endzeitpropheten, denn sie prognostizieren: "Der Kosmos 

dreht sich immer schneller, Raum und Zeit sind ohne Ende." Diesen Text illustriert ein 

weichgezeichnetes Bild einer Planetenlandschaft vor einem bizarren Sternengebilde, das an 

Titelbilder von Fantasy-Romanen erinnert. 

Geht die Welt also unter? Auf zw6lf Seiten im hinteren Heftteil geht der Focus dieser Fra

ge nacho Die Geschichte iiber die Endzeitpropheten erzahlt in spottischem Ton von dem 

"deutschen Apokalyptiker" Stephan Berndt, der Prophezeiungen aus verschiedenen Jahrhun

derten mit Hilfe eines Computerprogramms auswertet und zu dem SchluB kommt, daB ein 

Angriff der Russen und eine Sintflut bevorstehen. In ironischen Passagen distanziert sich der 

Autor von Berndts Untergangserwartungen: "DaB 'groBes Unheil' in der Luft liegt, glaubt der 

Zeitgenosse auch ohne Mitgliedsausweis einer Selbstmordsekte. Es ist ja vage genug." An 

anderer Stelle heiBt es: "Nordlichter horen es bestimmt ungern, aber es muB klar ausgespro

chen werden: Jetzt weiter in der Hansestadt zu wohnen ist geradezu unverantwortlich."615 1m 

Text wechseln die spOttisch-ironischen Beschreibungen der Endzeitpropheten mit kommen

tierenden Passagen, in denen der Autor rationalistische ErkIarungen der Endzeitprophetie 

615 Ebd., S. \03. 

214 



vortragt. Dies geschieht in blumiger Sprache und im Ton des tiberlegenen Wissenden: "Zwar: 

Literaturhistorisch gesehen kombinieren solche Ratselsprtiche in der Facon des franzosischen 

Renaissance-Astrologen Nostradamus (1503-1566) nur mehr oder weniger virtuos auratische 

Ortsnamen und Archetypen der Real-Geschichte. Untergangsfreunde aber gonnen der Schizo

Poesie nicht den historischen Bezug. Mit aller Gewalt wollen sie ihr die prognostische Droh

nung abhandeln."616 Die Interpretation der "Ratselsprtiche" als Prophezeiungen ist also wis

senschaftlich. literaturhistorisch. widerlegbar. Warum die Endzeitpropheten dennoch auf 

ihrer Lesart bestehen. hat eine banaIe psychologische Erklarung: Sie sind "einfach nur stichtig 

nach dem exklusiven Feeling. als Auserwiihlte erhabene Kosmo-Katastrophen vorweg zu 

'wissen "'.617 

Zwei kurze Interviews erganzen den Text: eines mit dem Apokalyptiker Stephan Berndt. 

ein anderes mit dem Historiker Alexander Demandt. Die Fragen der Focus-Autoren sind 

ntichterner und sachlicher als der Text tiber die Endzeitpropheten. Demandt erkllirt in sieben 

kurzen Antworten. daB unsere Religion apokalyptische Bilder enthalt. die "prasent bleiben" 

und wir damit "groBe Schwierigkeiten" haben. Das Interview ist betitelt mit "Grundfarbe un

serer Kultur". der Leser erfahrt. daB die irrationalen apokalyptischen Vorstellungen reale 

Auswirkungen haben werden.618 Von den Aussagen des F1utwellenpropheten distanziert sich 

der Focus durch Anftihrungsstriche und drei Ptinktchen. die Berndts Prophezeiung einer gi

gantischen F1utwelle den Charakter einer Marchens verleihen.619 In den Fragen bezieht er 

deutlich Position gegen Berndt: "Was bringt Ihre Methode eines Computer-Vergleichs? Un

sinnige Texte werden ja nicht dadurch sinn voller. daB sie gehiiuft auftreten und deswegen 

ernst genommen werden." Der Leser lernt: Es gibt spinnerte Menschen. die an den Weltun

tergang glauben. Man setzt sich nicht emsthaft mit ihnen auseinander. sondern kommentiert 

sie amtisiert und mit Ironie. 

1m Gegensatz zu dieser anti-apokalyptischen Interpretation steht die Aufmachung des Ar

tikels. Er wird mit den Begriffen Endzeitangst und Apokalypse angektindigt. Eine Collage auf 

der ersten Doppelseite kombiniert Manner in Schutzanztigen. einen Kometeneinschlag. eine 

rasende Erde. ein gemaltes Skelett. aufgespieBte nackte Leiber. die Zahlen 1999 und 666 und 

einen ausgeschriebenen Countdown von IO bis I. Auf den folgenden Seiten umrahmen kleine 

Photos mit kurzen Erklarungen den Text. Es sind Ereignisse. die den klassischen ApokaIypti

kern von heute als Zeichen des Untergangs gelten konnten (der Massenselbstmord von Sek-

616 Ebd., S. 103. 

617 Ebd., S. 104. 

618 Ebd., S. 102. 

619 Ebd., S. 105. 
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tenmitgliedern, Naturkatastrophen, Feuersbliinste, Borsenturbulenzen) verrnischt mit Hinwei

sen auf apokalyptische Stell en in der Bibel (Daniel, Johannes-Apokalypse, die Vorstellung 

eines groBen Strafgerichts). Hier verzichtet der Focus auf eine rationale Entschlirfung. In ei

nigen Bildunterzeilen wird er selbst apokalyptisch: "Nie dagewesene Stiirrne und Regenfalle 

alarrnieren die Welt" und "Naturwissenschaftler schlieBen die Moglichkeit finaler Kollisionen 

nieht aus. "620 An einigen Stellen spielt der Autor mit dem Grusel des Es-konnte-ja-was-dran

sein. So schreibt er, Berndt spreche "so eindringlich ( ... ), daB auch uns schnell mulmig 

wird".621 Weiler unten findet er eine Ubereinstimmung einer Prophezeiung aus dem Jahr 

1825 mit einem historischen Detail der Gegenwart frappant.622 Der Focus-Bericht verrnischt 

also Anti-Apokalyptisches mit Apokalyptischern, die Aufklarung tiber apokalyptisches Den

ken und mit Elementen des Apokalyptischen seiber. Offenbar gibt es nach der Focus-Sieht 

Anzeiehen in der Welt, die auf eine Endzeit hindeuten, die aber nicht apokalyptisch interpre

tiert werden sollen. 

Nach dieser verwirrenden Darstellung folgt auf zwei Doppelseiten eine Geschiehte tiber 

Meteoriten. Die Aufrnachung greift auf klassische apokalyptische Semantik zuliick: Bilder 

von Sintfluten und herabsttirzenden Stemen. Der Text beschreibt in flapsiger Rhetorik, daB 

ein Weltuntergang durch Meteoriteneinschlag durchaus moglich ist: Die Erde ist "eine Figur 

in einer kosmischen SchieBbude. Und rnanchrnal gibt's auch Treffer."623 Erst das sorgfaltige 

Studium einer Statistik tiber die Haufigkeit von Meteoriten-Einschlagen klart daliiber auf, 

daB ein solcher Treffer, der eine globale Katastrophe auslosen konnte, statistisch einmal in 

einer Million Jahren stattfindet. Der Weltuntergang ist also sehr unwahrscheinlich, aber rnog

lieh. Uber eine solche Bedrohung wird nieht irn Ton verangstigter Betroffenheil geschrieben. 

Der Autor gibt sich vielrnehr ktihl und abgeklart und schreibt: "Ftir ihr Alter ist die Erde rela

tiv selten untergegangen."624 Nur der erste und letzte Satz sind im apokalyptischen Ton ver

faBt. Der Text beginnt so: "Vielleieht hat sieh der groBe Killer schon auf den Weg gemacht." 

Er endet: "Kame heute ein groBer Killer vor die Fernrohre der Astronomen, blieben den Men

schen wenig tibrig, auBer noch einmal kraftig Silvester zu feiern. 'Wir wtirden ihn zu spat 

entdecken, urn noch etwas tun zu konnen', sagt West."625 Damit forrnuliert der Autor eine 

existentielle Bedrohung, die er allerdings im Text durch wissenschaftliche Erkenntnis (gerin

ge Wahrscheinlichkeit eines Einschlags) einschrankt. Bei der Beschreibung des Aussterbens 

620 Ebd., S. 102 u. 104. 
621 Ebd., S. 101. 

622 Ebd., S. 104. 
623 Ebd., S. 106. 

624 Ebd., S. 106. 

625 Ebd., S. 108 u. 111. 
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der Dinosaurier durch den Einschlag eines Mega-Asteroiden verwendet der Autor die apoka

Iyptische Figur. "Das ist eine der groBen ironischen Wenden in der Geschichte der Natur: Der 

groBe Killer von Chicxulub machte den Weg frei flir die Evolution des Homo Sapiens."626 

Das ist die Figur der Transformation durch Zerstorung und der Entstehung des Neuen nach 

dem Untergang des Alten. Diese Art der Entwicklung wird nicht als historisch notwendig 

dargestellt (wie bei den jUdischen und christlichen Apokalyptikem), sondem als Einzelfall: 

als ironische Wende der Geschichte. Ein weiteres Element apokalyptischen Denkens findet 

sich in der Bildunterzeile des Portriits eines WissenschaftIers, der einen Stein, offensichtlich 

einen Meteoriten, in der Hand halt: "Trotz der Meteoriten-Suchprogramme gibt es nach wie 

vor Objekte, die schnell und unerwartet aus dem All auftauchen." Die adverbiale Ergiinzung 

schnell und unerwartet ist rot hervorgehoben. Sie verstiirkt die Bedrohung durch die Angabe 

der Unwissenheit und enthiiIt das friihchristliche Elemente der unmittelbar bevorstehenden 

groBen Ereignisses (dort: der Rettung, hier: des Untergangs). Typisch flir das apokalyptische 

und untypisch flir das wissenschaftliche Denken ist auch die Subjektivierung des moglicher

weise auf die Erde treffenden Gesteinsbrocken. Wenn er als der groj3e Killer bezeichnet wird, 

klingt das, als gehe es nicht a1lein urn die Wirkung, sondem auch urn die Absicht des Ge

steins. Ausdriicke wie Angreifer aus dem All, Geschoj3 und Zielscheibe Erde suggerieren ei

nen Feind, dessen Waffen die Meteoriten sind. Hier zeigt sich das reflexartige Bemiihen urn 

Sinnstiftung: Der Zufall allein, mit dem das Nahen eines soJchen Meteoriten wissenschaftlich 

erkliirt wird, reicht nicht aus. Der Apokalyptiker verlangt einen Feind. Wenn ihm sein siikula

res Weltbild verbietet, auf einen Gott zuriickzugreifen, werden die angekiindigten Katastro

phen durch Waffen ohne Urheber verursacht. Es ist vermutIich schlicht das Bose, das da aus 

dem All herankommt. 

In der Focus-Geschichte Uber die Meteoriten finden sich also Elemente des Apokalypti

schen (existentielle Bedrohung, die apokalyptische Figur, eine hohere Macht mit ZerstO

rungspotential) neben Passagen aufgekliirt-wissenschaftlichen Denkens. Auch hier wei sen 

Aufmachung und InhaIt in verschiedene Richtungen. 

Auf der folgenden Doppelseite fragt Focus nach der "globalen Datenapokalypse". Das In

terview mit einem New Yorker Volkswirt, der als "Jahr-2000-Spezialist" vorgestellt wird, 

ergibt: Beim niichsten Jahreswechsel werden Computer ausfallen und die Erwartung dieser 

Unfalle wird einen Borsencrash auslosen. Das gemiiBigte Katastrophenszenario weist auf 

einen moglichen Zusammenbruch der Zivilisation. Wenn die Computer ausfallen, so iJlust

riert es der Randstreifen, konnte es zu "Engpiisse(n) und Defizite(n) in vielen Bereichen" 

kommen. Es folgen Beispiele in Bild und Text (Stromversorgung, Krankenhiiuser, Haushalt 

626 Ebd., S. 108. 
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und Kommunikation). Auch wenn dadurch eine durchaus apokalyptisch anmutende Krisen

zeit beschrieben wird, bleibt der Ton der Berichterstattung eher unaufgeregl. Entscheidende 

Elemente des Apokalyptischen fehlen. Die Krise wird als vOriibergehend beschrieben, es gibt 

keinen Hinweis auf dauerhafte Erschutterung, ebensowenig eine dualistische Sicht auf Boses 

und Gutes. Wir sind aile betroffen, als Computemutzer auch gleichzeitig Verursacher des 

Problems. Es tritt keine fremde Macht auf, auf Verschworungstheorien wird verzichtel. Der 

Jahr-2000-Spezialist erscheint nieht als wissender Prophet, der Wahrheit verkundet und zur 

Umkehr mahnl. Er spricht eher Vermutungen und Vorschlage aus. 

Auffallig ist allerdings die Kopplung dieser drei Themen (Endzeitpropheten, Meteoriten, 

Computer) als Titelthema "Geht die Welt unter? Countdown zum neuen Jahrtausend". Damit 

wird, ganz apokalyptisch, ein Zusammenhang verschiedener Themen suggeriert, die wenig 

miteinander zu tun haben. Allein die Fragestellung nach einer uber all diesen Einzelthemen 

stehenden Endzeit gibt der Verbindung der drei Themen Sinn. 

Der Leser durfte jedoch den Eindruck erhalten, daB auf der bunten Verpackung des Focus 

zwar Weltuntergang steht, das Heft aber keinen so\chen Untergang enthlill. Focus kundigt 

den Weltuntergang an und widerlegt dann sein Kommen. Ein so\Ches Vorgehen entspricht der 

Aufmachung des Heftes, in dem Texthlippchen und bunte Bilder und Graphiken durcheinan

dergemischt werden. Die Verwendung einzelner apokalyptischer Element erzeugt eine punk

tuelle Hysterie in der indifferenten Kuhle. Hier trifft der Habitus der Gleiehgiiltigkeit auf 

massenmedial verbreitete Hysterie. Der postmodeme Indifferente macht sich diese Hysterie 

fur einen Moment zu eigen, er verspurt ein biBchen Grusel und keine Angst ("so eindringlich 

( ... ) , daB auch uns schnell mulmig wird"). Doch er erholt sich schnell und findet sofort zu

riick zu seiner souveranen ironisch-distanzierten Haltung. So schreibt er von einer "von Ok

kult-Quellen vorhergesagte gigantische Sturztlut ( ... ), die demnachst samtliche westeuropai

sche F1achlander ersauft" und kommentiert: "Jetzt weiter in der Hansestadt zu wohnen ist 

geradezu unverantwortlich. "627 

Der postmoderne Indifferente weiB, daB er sowieso von irgendetwas betroffen und geflihr

det isl. Aber das schockiert ihn nichl. Er findet niehts dabei, sich in einer kosmischen Schie.f3-

bude aufzuhalten. Wenn die Welt untergeht, wird er sieh nicht "mit einem Gewehr in einer 

Hutte im Wald ( ... ) verschanzen", wie die "Survivalists", die einen globalen Crash durch 

Computerabsturze erwarten. Er wird einfach "noch ein einmal krliftig Silvester ( ... ) feiern."628 

627 Ebd., S. 101 u. 103. 

628 Ebd., S. 109 u. 11 I. 
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Folgerichtig ist in den iibrigen Artikeln der Silvesterausgabe nicht mehr die Rede yom 

Weltuntergang. In der Rubrik "Forschung & Technik" Iiefert Focus die wissenschaftliche 

Wahrheit iiber den Weltuntergang: "Der Kosmos, so fanden Forscher heraus, expandiert im

mer schneller. Mit dieser Beobachtung losten sie ein Weltratsel: Das All wird niemals enden, 

Raum und Zeit existieren ewig", heiSt es da paradoxerweise unter der Uberschrift "Das Ende 

des Universums".629 Der Text stellt die astronomische Theorie vor, nach der das Universum 

eine ewige Transformation durchmachen wird. Darin wird die unendliche Ausdehnung des 

offenen Universums zwar als Apokalypse bezeichnet, doch wirkt der Begriff wie eine rhetori

sche Ausschmiickung eines ansonsten eher niichternen Textes. Hier wird wissenschaftliche 

Erkenntnis respektvoll vorgestellt, ohne die ironische Distanz, mit der im Focus sonst gear

beitet wird. 

In einer Reportage stellt Focus die ostlichste Insel der Welt vor, auf der die ersten Sonnen

strahlen des Jahres 2000 zu sehen sein werden. Vom kleinen neuseeliindischen Pitt Island aus 

werden Kamerateams Bilder in die ganze Welt iibertragen. Die Schafer der Insel verkaufen 

deshalb ihre Wolle einen Dollar teurer, schreibt der Focus, denn sie triigt das Label "First to 

see the sun". Statt Weltuntergang ist es hier der Sonnenaufgang, der zum Erlebnis wird. 

Ein Ereignis im klassischen Sinn, etwas, das sich auch ohne medialen AnlaB ereignet, sind 

beide nicht. Der Weltuntergang ist Konstrukt und Erwartung einer postapokalyptischen Ge

sellschaft, der Sonnenaufgang ist ein Medienereignis, das a1lein durch seine mediale Inszenie

rung zu etwas Besonderem wird. Nach Walter Benjamin hat das Kunstwerk im Zeitalter sei

ner technischen Reproduzierbarkeit seine Einzigartigkeit und Ortsgebundenheit und damit 

seine Aura verloren.630 Die Mediengesellschaft erfindet neue Auren, indem sie dem Gewohn

lichen den Anschein der Einzigartigkeit verleiht. Nur auf Mount Hakepa auf Pitt Island urn 

vier Uhr vierundvierzig und sechsundvierzig Sekunden, nur an diesem Ort urn diese Zeit, 

geschieht das Banale, das bedeutungsvoll fiir die ganze Welt sein soli: die Sonne geht auf. 

11.3 Bild: "1999 - das unheimliche Stemen-lahr" 

Auch die Boulevardzeitung Bild hat wie das modeme Nachrichtenmagazin Focus flir die 

Silvesterausgabe eine Verbindung von Astronomie und Prophetie a1s Aufmacher gewiihlt. 

629 Ebd., S. 89. 

630 Benjamin, Walter: Das Kunslwerk im Zeitalter seiner lechnischen Reproduzierbarkeil, in: ders.: Illuminatio
nen. Ausgewahlte Schriften I, Frankfurt am Main 1974, S. 136-169. 
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"1999 - das unheimliche Sternen-Jahr" lautet der Titel.631 Ganz oben auf der Seite steht: "To

tale Sonnenfinsternis. Gefahrliche P1aneten-Konstellation. Diistere Nostradamus-Prophe

zeiung", alles in wei6er Schrift auf schwarzem Grund. Rechteckig urn die Schlagzeilen ange

ordnet sind Bilder des Mondes vor iiberlagerter Sonne, von Saturn, Uranus und Mars. Zwei 

rot gestrichelte Pfeile verbinden die Sterne. Sie kreuzen sich hinter der Schlagzeile. Ein sech

zehn Zeilen langer Text darunter verstiirkt die bedrohliche Wirkung der unheimlichen Ster

nenkonstellation auf der Titelseite. Der Leser wird gewamt: 1999 werden sich bestimmte 

Planeten gegeniiberstehen, das ergibt ein "magisches Quadrat wie 1914, als der I. Weltkrieg 

ausbrach". 

Dieses Titelbild enthiilt eine ganze Reihe apokalyptischer Elemente: Es kiindet eine bevor

stehende Krisenzeit an, die zuerst am Himmel sichtbar wird. Das ist klassisch apokalyptisch: 

Die Bedrohung kommt aus dem All. Als Quellen dieser Prophezeiung nennt der Text "Astro

logen" und den "Seher Nostradamus", sie wissen, was der Leser nicht wissen kann, und miis

sen durch nichts als ihre Berufsbezeichnung oder ihren Namen legitimiert werden. Thre Auto

ritiit wird nicht hinterfragt. Das Adjektiv "unheimlich" weist auf eine hohere Macht, deren 

Wirken nicht verstiindlich ist. Der Mensch ist Sternenkonstellationen und magischen Quadra

ten ausgeliefert. Selbst der Erste Weltkrieg scheint nicht Folge menschlichen Handelns, son

dern Ergebnis stellarer Einfliisse gewesen zu sein. Eine soIche Weltsicht ist nicht nur klas

sisch apokalyptisch, insofern sie die Menschen einer nicht beherrschbaren Katastrophe auslie

fert, sondern auch priirational. 1m kulturanthropologischen und entwicklungspsychologischen 

Modell der aufsteigenden BewuBtseinsstrukturen wiirde man von einem magischen Denken 

sprechen.632 Doch sind weder Bild-Texter noch -Leser auf der magischen BewuBtseinsstufe 

hiingengeblieben. Man muB vielmehr davon ausgehen, daB sie die nach den Regeln der Logik 

unvereinbaren Konzepte magischen und rationalen Denkens vereinbaren. Aberglauben und 

Astrologie sind ein weit verbreitetes Spiel, dem ein subjektiv unterschiedlicher Wahrheitsge

halt zugebilligt wird. So kann man das Bild-Titelbild gleichzeitig als Ausdruck apokalypti

schen Denkens lesen und als Spiel mit Wahrheit und Schicksal. Wenn in der Hyperrealitiit 

Wirklichkeit und inszenierte Wirklichkeit verschmelzen und mediale Konstrukte Wirklich

keit oft erst erschaffen, ist ein soIches Spiel erlaubt. 

Wie aber sieht dieses Spiel nun aus? Der Text auf der Titelseite verweist auf ein Horoskop 

auf Seite 13, das allerdings nicht so benannt wird. Dort steht: "Die diisteren Prophezeiungen 

der Astrologen, weIche Sternzeichen besonders betroffen sind - Seite 13." Auf den dazwi-

631 Bild v. 31.12.1998: 1999 - das unheimliche Stemen-Jahr, S. I; Reise, Freizeit - was Sie 1999 alles erleben, S. 
13. 
632 V gl. Kap. 2.1. 
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schen Iiegenden elf Seiten finden sich keine weiteren Hinweise auf das Nahen eines unheim

lichen Stemen-lahres. Alles geht seinen Lauf. Noch auf der Titelseite erfahrt der Leser, daB 

Telefonieren billiger wird und die deutschen Aktien trotz Crash gestiegen sind. Ein Jahres

riickblick weist Gewinner und Verlierer aus, die Seite Kinobild kiindet die "Hits des Jahrs 

1999" im voraus an. Auf Seite 11 antwortet Dr. Christoph Fischer auf die Frage, wie eigent

lich eine Silvester-Rakete funktioniert. Seite 13 dominiert ein blondes Mlidchen im Abend

kleid, die Tennisspielerin Anna Kournikova. Links daneben, in einem eher unauffalligen 

Zweispalter, findet sich die Fortsetzung des Textes von Seite 1. Der Text bricht nicht mit der 

magischen Weltsicht der Titelseite, sondern bemiiht vielmehr rationale Erkllirungen fiir das 

Phlinomen des unheimlichen Stemen-lahres: "Die Stellung der Planeten - deshalb ist sie so 

gefahrlich. Wenn es am 11. August 1999 zu einer totalen Sonnenfinsternis kommt, stehen 

vier Planeten in einem magischen Quadrat - Mars (Krieg) und Saturn (Behinderung) - Uranus 

(Rebellion) und Mond, eine explosive Mischung." Der zweite Satz antwortet auf das "Des

halb" des ersten und bleibt die Erkllirung schuldig. Sowohl das magische Quadrat als auch die 

Wirkungszuweisungen der Sterne werden nicht erkllirt, sie haben lihnlich wie im Text zitier

ten Seher eine Autoritiit, die nicht hinterfragt wird. Es gibt also keine Kausalitlit, die Prophe

zeiungen entziehen sich der Logik, die Frage aus der Uberschrift "Drohen Kriege und Un

gliick?" wird nicht beantwortet. Es bleibt die Drohung kommenden Unheils, das durch eine 

htihere, nicht durchschaubare Macht verursacht werden wird. 
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12 Sch1uB: Weltuntergang als Erlebnis 

Der Schrecken vor der Zukunft pfropft sich immer auf den Wunsch. 
diesen Schrecken zu erleben. 

E.M. Cioran 

Benjamin sagte. er habe das Atomgedicht 0 tata bomma. tomba ata mamma. 0 tomma at 
gedichtet. das gleichzeitig der Beginn einer neuen SchOpfungsgeschichte. neuer mosaischer 

Gesetze. eines neuen Korintherbriefes und der Atombombe sei. 

Hal/dor Laxness633 

Wir befinden uns am Iahrtausendende und vor der Iahrtausendwende. Wer redet wie vom 

Ende und mit welcher HaJtung? Die Untersuchungen haben gezeigt: 

1m Kino werden Weltuntergange in letzter Sekunde verhindert. Die amerikanischen Kata

strophenfilme Armageddon und Deep Impact heben die unumkehrbare atom are Bedrohung 

narrativ auf und wandeln das Todeszeichen Atom in ein Zeichen des Heils. Die Literatur zeigt 

eine emotionale Endzeit. Sibylle Berg und Tim Staffel erzahlen. wie innere und auBere Wel

ten auswegslos zerfallen und Gleichgiiltigkeit in HaS umschlagt. Zeitungen und Zeitschriften 

stilisieren einen Technikunfall zum Zeichen einer krisenhaften gesellschaftlichen Entwick

lung. ohne daraus eine komplette apokalyptische Erzahlung mit drittem Element. der Enthiil

lung einer besseren Zukunft. zu machen. Gleichzeitig kiindigen die Medien den lahrtausend

wechsel als mediales GroBereignis und kollektives Erlebnis an. 

Das sind - neben vielen anderen - die apokalyptischen Erziihlungen vor der lahrtausend

wende. Was eint die untersuchten Beispiele? Haben Terrordrom und Armageddon. der ICE

Unfall und die Rede von der Iahrtausendwende etwas gemeinsam? Was ist die Haltung der 

Konsumenten dieser Apokalypsen? Welcher Habitus stehen hinter den einzelnen Forrnen 

apokalyptischer Erziihlungen? 

Folgende Elemente kommen darin immer wieder vor: Verdrangtes Unbehagen an der Ge

genwart, Ziellosigkeit, Auswegslosigkeit, Visionslosigkeit, die sich in den Apokalypsen im 

fehlenden dritten Element auBert, aber auch Gleichgiiltigkeit, Grusel am Betroffensein und 

Lust an der Imagination des Untergangs. Das zeigt, daB sich die untersuchten Beispiele auf 

eine gemeinsame Haltung gegeniiber existentiellen Gefahrdungen zuriickfiihren lassen. 

Meine Ausgangsfrage war: Beziehen sich die apokalyptischen Erziihlungen auf die Situati

on der bedrohten Menschheit, auf die zivilisatorischen Gefahrdungen? Und haben sie eine 

633 Laxness. Halld6r: Atomstation (1948). Miinchen 1997. s. 131. 
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praktische Relevanz, urn dieser Situation zu begegnen? Das haben sie offensichtlich nicht. 

Sie erschopfen sich in der Beschreibung der krisenhaften Gegenwart und mildem die Krise 

narrativ, begrenzen sie oder kehren sie urn in eine phantastische Rettung: Die Katastrophen

filme katapultieren die Bedrohung ins All, Tim Staffel zwingt sie in ein abgegrenztes Territo

rium, ins Terrordrom, die Medien erziihlen die Geschichte yom guten Menschen am Unfall

ort und machen den Jahrtausendwechsel zum Erlebnis mit besonderer Aura, zum Event. 

Welche Haltung steht dahinter? 1m siebten Kapitel habe ich Indifferenz und Hysterie als 

Teilbefunde einer Befindlichkeitsdiagnose der spiiten neunziger Jahre genannt. Es zeigt sich, 

daB der Habitus der Gleichgiiltigkeit die apokalyptischen Erziihlungen dominiert. 

Der postmodeme Gleichgiiltige folgt dem Individualitiitsprinzip und dem Selbstverwirkli

chungspostulat, er begegnet Krisen mit abgekliirter Distanz, er weiB, daB seine Situation un

sicher ist und daB er das nicht iindem kann, er kalkuliert diese Unsicherheit und lebt risiko

reich. Er ist eher cool als nihilistisch, eher zerstreut als erschrocken, eher ironisch als zynisch. 

Er ist nicht enttiiuscht, denn er hat keine Illusionen, die enttiiuscht werden konnten. Der Ge

fahr eines moglichen Endes ist er sich immer bewuBt. Er hat gelemt, damit zu leben. Sein 

Ziel ist das individuelle Gliick, nicht die Weltverbesserung.634 

Wer so denkt, kann apokalyptische Erziihlungen als Unterhaltung konsumieren. Fiir den 

postmodemen Gleichgiiltigen wird der Weltuntergang zum Erlebnis. "Wow, wir haben 

Krieg", schreit der New Yorker Taxifahrer in Armageddon. Dabei lehnt er sich aus dem Fens

ter seines Taxis wie ein unbeteiligter Zuschauer und ist doch mittendrin im Meteoritenregen. 

"Hey, Leo", schreien in Deep Impact die Freunde des Jungen, der gerade entdeckt hat, daB ein 

Komet die Erde treffen wird, "das ist wirklich klasse! Noch nie hatjemand aus unserem Vier

tel entdeckt, daB die Welt untergehen wird!" Und bei Tim Staffel liest man: "Terrordrom. 

Unabhiingiges Territorium. Der SpaB beginnt. Wir verteilen scharfe Waffen." 

Weltuntergang macht also SpaB, wie alles in der Erlebnisgesellschaft der Gleichgiiltigen. 

Kontinuierlich finden Weltuntergiinge statt - in den Texten und in den Kopfen. Auch die 

Medien, die aus der nicht-fiktionalen Welt berichten, machen sich diesen Ton zu eigen: 1m 

Focus wird die Erde zu einer "Figur in einer kosmischen SchieBbude. Und manchmal gibt's 

auch Treffer." 

Das apokalyptische Vokabular steht also zur Verfiigung im freien Spiel der Zeichen, zum 

Draufrumspaj3en.635 Das WDR-Jugendradio ILive berichtet aus dem Weltuntergangssimula

tor: "lch befinde mich hier im Weltuntergangssimulationszentrum nordlicher Niederrhein", 

634 Eine ins Extreme gesteigerte Version dieses Habitus beschreibt die Lifestyle-Zeitschrift "Wiener": Prokop, 
Nikolaus: Obenauf in Krisenzeiten. Erfolgstyp Partysan, in: Wiener Nr. 9, September 1996, S. 62-68. 
635 Stuckrad-Barre, Benjamin v.: Soloalbum, a.a.O., vgl. Kap. 5.1. 
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sagt uns die Moderatorin.636 Bei der Konstruktion habe man sich "an bereits vorhandenen 

Vorstellungen einer Apokalypse orientiert." In der Sendung geht es urn die alten Fragen, nur 

der Ton ist ein anderer: "Die Fragen, die mich wie die gesamte Menschheit vor, neben und 

nach mir interessieren, sind nattirlich: Wann kommt der Weltuntergang und vor allem flir 

wen? MuB jeder mit, oder kann ich mich irgendwie schtitzen? Wird das nachste Silvester das 

letzte sein? Apokalypse now or never: Das jtingste Gerlicht tiber das jtingste Gericht. Heute 

mit den wichtigsten Apokalypse-Terminen. Der Weltuntergang zur Jahrtausendwende: Erwa

chet oder schlaft weiter!" 

Auch aus der Sonnenfinstemis vom 11. August 1999 haben die Medien ein groBes Spekta

kel gemacht. Wahrend der Live-Sendung des ZDF zur Sonnenfinstemis ktindigte ein Korres

pondent aus Saarbrlicken in comedyhaftem Ton den Weltuntergang an und sagte: "Es ist, als 

ob die GCitter mit uns spielen. "637 

Die SpaB-Versionen der Apokalypse im Femsehen, Kino oder im ILIVE-Weltuntergangs

simulator lassen sich als Spiel mit leeren Zeichen deuten oder aber als fiktive Entschiirfung, 

als Versuch, gegen die irreversible Bedrohung anzuschreiben. Wir glauben, nichts tun zu 

konnen, deshalb erzahlen wir uns immer wieder davon. Die lustige Rede von Tod und Ende 

bannt die Weltangst. 

Vermutlich deshalb sind die apokalyptischen Erzahlungen gut zur Kommerzialisierung ge

eignet: Sie entsprechen dem Bedtirfnis nach Grusel, bedienen sich der wirkungsvollen drama

turgischen Elemente der apokalyptischen Erzahlung und len ken damit von der realen Bedro

hung abo Die apokalyptischen Erziihlungen der neunziger Jahre unterliegen dem Zugriff der 

Sphare der Unterhaltung, des Events und des Kommerzes. Das trifft vor allem auf Filme wie 

Armageddon und Deep Impact zu, die ihren Produzenten mit lautem Weltuntergangsgekrache 

viel Geld eingespielt haben. 

Der Habitus des postmodemen Gleichgtiltigen, dem der Weltuntergang zum Event und Er

lebnis wird, laBt sich von der Haltung des klassischen religiosen oder postreligiosen Apoka

Iyptikers abgrenzen. Ftir den Apokalyptiker ist es undenkbar, die (authentische) Apokalypse 

in die Sphare des SpaBes zu bannen. Er spielt nicht mit Zeichen, sondem ihm geht es urn 

Wahrheit. Es gibt einen losen Zusammenhang von Haltung und Generationen. Die Apokalyp

tiker pragten die Friedens- und Okologiebewegung der achtziger Jahre, die postmodemen 

Gleichgtiltigen die neunziger Jahre. 

636 "Apocalpyse now or never: Das jiingste Geriicht iiber das jiingste Gericht", Sendung in der Reihe "Lausch
angriff: Nur fUr Erwachsene", ILIVE V. 5.2.1999, 23.00-24.00 Uhr. 
637 "Der Tag der schwarzen Sonne", ZDF v. 11.8.1999, 10.50-13.00 Uhr. Vgl. auch Henrichs, Benjamin: High 
Moon, in: Siiddeutsche Zeitung v. 12.8.1999, S. 21. 
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Die beiden Haltungen sind unvereinbar. In der Zeit naeh dem Ende der groBen Erziihlun

gen, in der es keinen einheitliehen und verbindliehen Entwurf gibt, klingen aueh die apoka

Iyptisehen (oder postapokalyptisehen) Erziihlungen uneinheitlieh und dissonant. Was sie viel

leieht eint, ist die Selbstverstandliehkeit der Rede yom allgegenwartigen Ende, die vielleicht 

als neue Metaerziihlung unserer Zeit gelten kann. Jeder sueht sich seine eigene sinnstiftende 

Erziihlung yom Ende und, wenn er mag, von der Zeit danaeh. Doeh dieser Rede yom Ende 

folgen weder Visionen noch Taten. 

Sie geben allein eine Antwort auf die Frage naeh der Haltung, mit der man den mensehen

verursaehten existentiellen Bedrohungen unserer Zeit begegnen kann. Die postmodemen 

Gleichgiiltigen enthiillen, daB es nichts zu enthiillen gibt, auBer vielleieht - indirekt - ihrer 

eigenen Ratlosigkeit. 

Die apokaIyptisehen Erziihlungen haben sieh - wie aile Apokalypsen zu allen Zeiten - dem 

Zeitgeist angepaBt. Sie sprechen nieht langer von Wahrhaftigkeit und Offenbarung, sondem 

von Grusel und Spannung. Damit haben sie ihr ureigenes Ziel, die Enthiillung einer besseren 

Welt, verloren. Die Massenmedien der neunziger Jahre bedienen sieh der apokalyptisehen 

Erziihlungen gerade nieht wegen ihres revolutionaren, moglieherweise rettenden Potentials, 

sondem wegen ihrer dramaturgiseh wirkungsvollen auBeren Form, der apokalyptisehen Figur, 

der regressiven Radikalitat, der Polarisierung in Gut und Bose, der Zeichenhaftigkeit. 

Das mag unterhaltend sein und ablenken von den zilivisatorisehen Gefahrdungslagen. Lie

ber gruselt man sich im Kino vor einem unwahrseheinliehen Kometeneinsehlag, als sich Ge

danken iiber den Zustand der Welt und die eigene Verantwortung zu maehen. 

Die groBe zivilisatorisehe Gefahrdung, die yom Mensehen selbst gesehaffene Bedrohung 

der Lebensgrundlagen, bleibt aber bestehen, aueh wenn es dem Zeitgeist gefallt, dariiber zu 

sehweigen. Die Umwelt ist deswegen nieht weniger gefahrdet, wei I man weniger dariiber 

redet. 

Bei allem Gesehwatz iiber das bevorstehende Weltuntergangserlebnis: Eine groBe apoka

Iyptisehe Erziihlung, die die bekannten und vergessenen Bedrohungen benennt und eine Visi

on einer anderen Welt zu enthiillen hatte, haben die Jahre vor der Jahrtausendwende nieht 

hervorgebraeht. 
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