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ABSTRACT 

During the last ten years of his life, the German scientist Georg Christoph 

Lichtenberg (1742-1799) was confronted with two major upheavals: the French 

Revolution and the revolution in chemistry. In his criticism of the former, 

Lichtenberg anticipated the new post-marxist "catechism" developed by Furet, Ozouf, 

Higonnet and others. The Revolution appeared to him primarily as a war of words 

and signs, a new and dangerous way of disseminating and controlling knowledge by 

coining new terms or limiting the semantic range of old words by way of obscuring 

all possible meanings in favour of the politically "correct" one. Lichtenberg was 

quick to point out similarities with the new chemical terminology of Lavoisier and his 

colleagues. Neologisms like oxygene appear to follow the same logic as the 

revolutionary discourse, especially in the shape of Jacobin linguistic terrorism. It is 

argued that Lichtenberg criticizes both as manifestations of a "culture of expression" 

(Lotman/Uspensky) in which both the scientific and the political discourse become 

ideological in the semiotic sense of the word, i.e. enforcing an inseparable, all-

exclusive link between a given signified and one of several possible connotations. 

Events in France corroborated Lichtenberg's more conservative linguistic stance 

emphasizing that traditional signifiers (e.g. phlogiston) should be maintained in order 

to provide a common base for discussions that are not intended to culminate in some 

hastily proclaimed final truth but to achieve a consensus of the participants. The thesis 

therefore first analyzes Lichtenberg's criticism of the new chemical terminology, 
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relating both his and the differing position of Lavoisier to a broader historical and 

epistemological background (chapter 1). Chapter 2 concentrates on Lichtenberg's 

disapproval of the French Revolution's language policy. The objections raised are 

analogous, at times even identical, which is made all the more interesting by the fact 

that recent scholarship has been stressing the importance of the nomenclature 

chymique as a model for the new political discourse envisaged by the revolutionaries. 

Chapter 3 aims to go beyond this linguistic antagonism by highlighting aspects 

and developments which influenced the way language, science and politics interacted 

in the "Age of Enlightenment". All these points were of importance to Lichtenberg, 

and some of them have not yet been adequately dealt with: the influence of the print 

media - their use of language and narrative structures, even their typographical 

appearance - on the message conveyed; the emergence of the scientific spectacle 

(e.g. ballooning) creating new audiences which cannot be contained within the 

traditional decorum; and the sudden explosion of social and scientific data that cannot 

be contained within the old frameworks of knowledge. Ultimately, all this results in 

the inability to organize information along the lines of traditional narrative and/or 

theoretical structures. It will be argued that this overflow of information produced by 

the enlightened quest for knowledge can be dealt with in two ways. Information can 

be "recontextualized" by shaping specialized and often autonomous fields of 

knowledge and research, each equipped with its own discourse. This is essentially the 

advent of modem science based on guiding paradigms (in the Kuhnian sense) and 

economic division of labour. On the other hand, information can be 



iv 

"decontextualized". Traditional boundaries of knowledge and research are neglected 

in favour of the mobility of individual elements of knowledge. They may express 

various interpretations and, furthermore, can be applied to completely heterogenous 

areas of investigation in search of some objective or heuristic structure. The thesis 

concludes that the former is closely linked to Lavoisiers modern "scientific" approach 

to science while the latter is related to Lichtenbergs consensus-oriented, more 

"artistic" treatment. 

Chapter 3, in short, relates the linguistic antagonism of chapters 1 and 2 to 

epistemological problems endemic to the Enlightenment - which is analyzed as the 

"first information age" and thus appears more closely related to our media-dependent 

world than traditional dichotomies like "reason vs. emotion "/"classicism vs. 

romanticism" suggest. This is the principal reason why modern media criticism 

(Postman, Baudrillard) will be used to understand certain contradictions within the 

discourse of Enlightenment. The thesis, therefore, hopes to provide the first in-depth 

discussion of Lichtenbergs objections to the French Revolution and its chemical 

counterpart. It also introduces the relevance of the new "semiotic" paradigm of the 

historiography of the French Revolution for the study of late 18th-century German 

literature. Finally, it strives to participate in preparing a new basis for the study of 

the 18th-century culture: a culture organized along media networks, spectacles, the 

substitution of history for fashion and knowledge for information, the changes from 

rural to urban perception - and the often tragic consequences arising from their 

enforced political implementation. 
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Bibliographische Vorbemerkung 

Es gibt (noch) keine vollstandige Lichtenberg-Ausgabe . Weil in dieser Arbeit aus 

entlegeneren Aufsatzen und Kalenderbeitragen zitiert wird, muBten mehrere der 

vorhandenen Ausagen herangezogen werden. In Ubereinstimmung mit den von den 

Herausgebern des Lichtenberg-Jahrbuchs festgelegten Richtlinien2 gelten folgende 

Siglen und Abkurzungen: 

A - L: Lichtenbergs Sudelbiicher. AusschlieBlich nach der Promies-Zahlung in SB 1/2 
(s. d.) angegeben. Die Notizen im Goldpapierheft vom Winter 1789 werden 
mit GP, die undatierbaren Bemerkungen mit UB und die Reise-Anmerkungen 
von 1775 mit RA angegeben. 

Br : Lichtenbergs Briefe. Hrsg. von Albert Leitzmann und Karl Schuddekopf. Bd. 1-
3, Leipzig 1901-1904. (Angaben erfolgen nach dem Zitat mit Band- und 
Seitenangabe). 

Bw: Georg Christoph Lichtenberg. Briefwechsel. Hrsg. von Ulrich Joost und Albrecht 
Schone Bd. 1-5, Munchen 1983ff. (Angaben erfolgen nach dem Zitat mit 
Band-und Seitenangabe). 

GGA: Gottingische Gelehrte Anzeigen (urspriinglich: Gottingische Zeitungen von 
Gelehrten Sachen; dann: Gottingische Anzeigen von Gelehrten Sacheri). 

GMWL: Gottingisches Magazin der Wissenschaften undLitteratur. Hrsg. von Georg 
Christoph Lichtenberg und Georg Forster. Gottingen: 1780-1785. 

GTC: Gottinger Taschen Calender. Gottingen 1776-1814. 

Zu den Schwierigkeiten einer solchen Ausgabe, die mit 16 Banden angesetzt rund 12.000 Seiten 
umfassen wiirde, siehe Ulrich Joost, "Uberlegungen zu einer Historisch-kritischen, kommentierten 
Gesamtausgabe der Werke von Georg Christoph Lichtenberg", Editio 4 (1990), S. 133-147. 

2Lichtenberg-Jahrbuch 1989, S. 270. 
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SB: Georg Christoph Lichtenberg. Schriften und Briefe. Hrg. v. Wolfgang Promies 
Bd. 1-4, Miinchen 1967-1974. Der einzige bisher erschiene Kommentarband 
(zu Band 3) wird als K3 zitiert. (Angaben erfolgen nach dem Zitat mit Band-
und Seitenangabe). 

VS: Georg Christoph Lichtenberg's vermischte Schriften nach dessen Tode aus den 
hinterlassenen Papieren gesammelt und herausgegeben von Ludwig Christian 
Lichtenberg und Friedrich Kries. Bd. 1-9, Gottingen 1800-1806. (Auf die 
ansonsten iibliche Kennzeichnung der Bande 6-9 als PhM - Physikalische und 
Mathematische Schriften - wurde verzichtet. Angaben erfolgen nach dem Zitat 
mit Band- und Seitenangabe). 

Die Rechtschreibung wurde nicht vereinheitlicht. Weil es sich bei SB um eine 

gesauberte, der heutigen Orthographie weitgehend angepaflte Ausgabe handelt, VS 

nur die grobsten Verstdfte korrigiert und Bw die ursprungliche, oft erratische 

Schreibweise Lichtenbergs beibehalt, kann es zu erheblichen Variationen bei der 

Schreibung mancher Worter und Namen kommen. 

Die Arbeit ist in Kapitel, Abschnitte und Teilabschnitte aufgeteilt. Die Kapitel sind 

romisch (I-IV), die Abschnitte arabisch (Iff.) numeriert. Die Zahlung der einzelnen 

Teilabschnitte erfolgt mit Buchstaben [a), b), c) ]. Bei Querverweisen folgt der 

Teilabschnitt auf die Kapitel- und Abschnittnummern [ z.B. 11:4 b) ]. Die 

Fuftnotenzahlung erfolgt kapitelweise. Bei Querverweisen wird den Fufinoten nur die 

Kapitelnummer vorangestellt [z.B. 1:44 = Kapitel I, FuBnote 44 ]. 
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"When / use a word, " Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, "it 
means just what I choose it to mean - neither more nor less." 

"The question is," said Alice, "whether you can make words mean so many 
different things." 

"The question is," said Humpty Dumpty, "which is to be master - that's all." 

Lewis Carroll, Through the Looking-Glass 

Es war ihm unmoglich, die Worter nicht im Besitz ihrer Bedeutungen zu 
storen. 

[J 158] 
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EINLEfTUNG 

1 Lichtenberg und die Revolution: 

Zur Komplementaritat von Beobachter und Ereignis 

Die Zahl der Untersuchungen iiber die Auswirkungen der Franzosischen 

Revolution auf die deutsche Literatur ist ins Uniibersichtliche angeschwollen7; 

trotzdem fehlt es immer noch an kritischem BewuBtsein iiber das Verhaltnis zwischen 

Revolution und Literaturwissenschaft. Wer den literarischen Reaktionen auf ein 

gesellschaftliches Ereignis nachspurt, neigt dazu, gewisse Dinge als so 

selbstverstandlich vorauszusetzen, daB sie nur selten problematisiert werden. Oft 

unterwirft sich der Interpret einem einfachen Kausalitatsschema: die Revolution hat 

etwas Neues erschaffen bzw. bislang Verborgenes ans Licht geholt, worauf der 

Vgl . die von Monika Wilwerding besorgte Bibliographie in Aufklarung 1/2 (1986), S. 101-114. 
Von neuesten Studien wurden hinzugezogen: Amo Herzig (Hrsg.), "Sie, und nicht Wir". Die 
Franzosische Revolution und ihre Wirkung auf Norddeutschland und das Reich (Hamburg: Dolling und 
Galitz, 1989); Gerhart Hoffmeister (Hrsg.), The French Revolution and the Age of Goethe (Hildesheim 
Zurich New York: Georg Olms Verlag, 1989); Helmut Koopmann, Freiheitssonne und 
Revolutionsgewitter. Reflexe der Franzosischen Revolution im literarischen Deutschland zwischen 1789 
und 1840 (Tubingen: Niemeyer, 1989); Hans-Otto Miihleisen (Hrsg.), Die Franzosische Revolution 
und der deutsche Sttdwesten (Miinchen Zurich: Schnell und Steiner, 1989); Helmut Reinalter, Die 
Franzosische Revolution und Mitteleuropa. Erscheinungsformen und Wirkungen des Jakobinismus 
(Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1988); Eitel Timm (Hrsg.) Geist und Gesellschaft. Zur deutschen Rezeption 
der Franzosischen Revolution (Miinchen: Wilhelm Fink, 1990); Werner Volke et al. (Hrsg.), "O 
Freyheitl Silberton dem Ohre...". Franzosische Revolution und deutsche Literatur (Marbach am 
Neckar: Deutsche Schillergesellschaft, 1989). 
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Beobachter reagiert. Diese Sichtweise erschwert - wenn sie sie nicht gar ganz 

ausschlieflt - die kritische Auseinandersetzung mit analogen Phanomenen. Ein 

Beobachter kann einem Ereignis entsprechen; seine Wahrnehmungsstruktur und die 

Art, in der er seine Anmerkungen schriftlich umsetzt, konnen strukturelle 

Ahnlichkeiten mit dem Wahrgenommenen aufweisen - er mag daruber denken, wie 

er will. Isomorphien dieser Art vermogen zur Klarung der Frage beizutragen, wieso 

angesichts ein- und desselben Ereignisses der eine Beobachter sich auf etwas versteift, 

das am nachsten spurlos voriibergeht. Friedrich Maximilian Klinger bemerkt 

spottisch, da6 nur deutsche Gelehrte "noch im achten Jahre der Franzosischen 

Revolution untersuchten, ob die Franzosen ein Recht dazu hatten"2; doch obwohl 

Lichtenberg aus dieser fur so viele deutsche Beobachter fundamentalen Debatte iiber 

die Legitmitat der Revolution einiges zur Unterstiitzung seiner Revolutionskritik hatte 

entnehmen konnen, spielt sie in seinen Aufzeichnungen kaum eine Rolle. Goethe, 

3 

dessen Einwande gegen "dieses schrecklichste aller Ereignisse" genau wie die 

Lichtenbergs immer im Zusammenhang mit seinen naturwissenschaftlichen Studien 

gesehen werden sollten4, verstarkt angesichts der drohenden Verbreitung 

revolutionarer Polemik eine Form von organisch bestimmter Gesamtschau, die dem 

2 F . M . Klinger, Werke (Leipzig: Gerhard Fleischer, 1832), Band 11, S. 14 (Betrachtungen und 
Gedanken iiber verschiedene Gegenstande, Paragraph 20). 

3Johann Wolfgang von Goethe, Werke, Hamburger Ausgabe, Hrsg. v. Erich Trunz (Munchen: 
C . H . Beck, 1962), Band 13, S. 39. 

4 V g l . Geoffrey Winthrop-Young, "Wissenschaft als Revolutionsbewaltigung. Thesen zu Goethe 
und Lichtenberg", in: EitelTimm, Geist und Gesellschqft. Zur deutschen Rezeption der Franzosischen 
Revolution, S. 69-81. Einige der "Thesen" zu Lichtenberg sind angesichts der Forschungsergebnisse 
dieser Arbeit nicht aufrechtzuerhalten. 
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machtpolitisch determinierten Export franzosischer Prinzipien die harmonische 

Synthese aus morphologischer Gemeinschaftsstruktur und lokalitatsgebundenen 

Anlagen (die natiirliche Ubereinstimmung von Land und sozialer Organisationsform) 

entgegensetzt. Wieder gibt es im Ansatz einige Parallelen zu Lichtenberg 

beispielsweise die fur ihn und Goethe gleichermaften kennzeichnende Wertschatzung 

der Bildlichkeit, der figurativen Darstellungsform gegenuber abstrakter Symbolik, 

doch ihre ontologische Extension bereitet dem Experimentalphysiker und kantianisch 

beeinfluflten Wissenschaftstheoretiker Schwierigkeiten5. 

Der Vergleich mit Goethe weist auf etwas, das hier zu Beginn noch als blofte 

Ahnung ausgesprochen werden soil: Wer Goethes AuBerungen zu Kunst, Natur und 

Zeitgeschichte kennt, wer in der Lage ist, ihren inneren Zusammenhang herzustellen, 

wird nicht leugnen konnen, dafi der Abgrund, der ihn von der Revolution trennt, 

tiefer reicht als irgendwelche politischen Loyalitaten und Bekenntnisse. Goethe hat 

den Kampf mit der Franzosischen Revolution schon vor 1789 aufgenommen, und bis 

zu seinem Tod hat es, mit Ausnahme seiner eigenen Person, wohl kein Problem 

gegeben, das ihn starker beschaftigte. Lichtenberg ist ein schwierigerer Fall. 

Vordergriindig ist auch er weltanschaulich alles andere als der Jakobiner Forster, im 

Gegenteil: mit einer Mischung aus Angstlichkeit und Verlogenheit versucht er, sich 

nachtraglich von seinem toten, politisch kompromittierten Freund zu distanzieren. Die 

heranriickenden republikanischen Truppen bedrohen die leibliche und biirgerliche 

Hierzu mehr in 11:4 c). 
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Existenz des frischgebackenen Familienvaters, der mit weniger Geld mehr Munder 

zu versorgen hat als Goethe; der totalitare Sprachgestus der Revolution erschuttert 

genau wie die anscheinend doktrinare Einseitigkeit der neuen chemischen 

Nomenklatur sein konsenstheoretisch ausgerichtetes Sprachverstandnis derart, daB er 

oft nicht anders kann, als sich aus der Diskussion zuruckzuziehen und Invektiven 

Richtung Paris zu schicken, die nicht weniger doktrinar sind. Und trotzdem: wenn 

man die Sudelbiicher liest - diese ohne System ausgeworfenen Schleppnetze aus 

Witz und Papier, in denen das Kleine vergroBert, das GroBe verkleinert wird, die 

Unterschiede zwischem dem Wichtigen und Unwichtigen sich auflosen, und jeden Tag 

etwas Neues eingefangen, etwas Altes anders ausgedruckt werden muB - und wenn 

man sich dabei weniger auf das konzentriert, was er sagt, als auf die Art, wie es 

geschieht, kommt man nicht umhin, eine tieferliegende Ahnlichkeit zwischen 

Lichtenbergs Schreibweise - der Struktur seines "atomisierenden Diskurses"6 - und 

den wirren, sich standig gegenseitig aufhebenden und beinah taglich sich erneuernden 

Ereignissen in Paris festzustellen. 

Die vorliegende Arbeit geht davon aus, daB eine interessante Komplementaritat 

(im Sinne Niels Bohrs zugleich als Gegensatz und Erganzung zu verstehen) zwischen 

Georg Christoph Lichtenberg und der Franzosischen Revolution besteht. Trotz 

gelegentlicher Sympathiebekundungen wahrend der Friihphase war Lichtenberg, zumal 

nach Ausbruch der Revolutionskriege, kein Freund der Revolution; die politisch-

6Helmut Pfotenhauer, "Sich selber schreiben. Lichtenbergs fragmentarisches Ich", Jahrbuch der 
deutschen Schillergeselbchaft 32 (1988), S. 80. 
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weltanschauliche Ausrichtung der meisten seiner aufs franzosische Geschehen 

bezogenen Anmerkungen stehen im bewuBten Gegensatz zu revolutionaren Prinzipien 

wie auch zu ihrer Praxis. Andererseits lassen sich latente, nicht gleich auf den ersten 

Blick sichtbare Analogien zwischen der Art, in der er iiber die Revolution schreibt, 

und ihrem Auftreten feststellen. Hinzu kommt der bislang nur fluchtig beachtete 

Umstand, daB Lichtenbergs Kritik des revolutionaren SprachmiBbrauchs, seine lang 

anhaltende Auseinandersetzung mit revolutionarer Semiotik, in der Vorrangstellung, 

welche die Revolutionare der Errichtung eines neuen, nachabsolutistischen 

Symboluniversums einraumten, ihre Entsprechung findet - eine Tatsache, die erst 

in den letzten Jahren in dem Mittelpunkt der Revolutionsforschung geriickt ist. 

Das fiihrt unmittelbar zur zweiten Selbstverstandlichkeit. Eigentlich miiBte 

jeder Interpret, der die Zusammenhange zwischen Franzosischer Revolution und 

deutscher Literatur im Auge hat (der also das Wortchen und ernst nimmt, das im 

Titel den Darstellungsgegenstand mit der Revolution verbindet), seine Ansicht der 

Revolution vorstellen. Die Ereignisse ab 1789 sind mittlerweile so vielen 

verschiedenen Interpretationen ausgesetzt worden, daB man nicht langer automatisch 

wissen kann, was einer meint, wenn er "Franzosische Revolution" sagt. Nun gibt es 

Falle, bei denen sich so eine Einfiihrung zu eriibrigen scheint: dann namlich, wenn 

der Interpret einzig am literarischen Reflex interessiert ist und "Revolution" sich 

letztlich nicht auf das historische Ereignis bezieht, sondern den Bezugspunkt eines 

Textes bildet, der einer immanenten Analyse unterzogen wird. Das ist zum Teil bei 



7 

Ralph-Rainer Wuthenows Studie "Experimentalpolitik" der Fall, die sich im 

Untertitel konsequenterweise "Die Franzosische Revolution in Lichtenbergs 

'Sudelbuchern'" nennt. Wuthenow geht es bei der Frage nach den Reaktionen 

Lichtenbergs um den "Zusammenhang mit seiner skeptischen Denk- und 

Darstellungsweise" . Start "Zusammenhang" konnte man sagen: Anwendungsgebiet, 

Betatigungsfeld, vielleicht sogar Funktion. Die feine Analyse der Resonanzen, die das 

Geschehen in das von Skepsis und analogen Schliissen beherrschte Denken 

Lichtenbergs wachrufen, braucht sich nicht um die konkreten Ereignisse zu kummern, 

weil die Analyse gleichsam nie den Kopf (und das Papier) Lichtenbergs verlaBt. 

Ahnlich verhalt es sich in Schones Aufklarung aus dem Geist der Experimentalphysik, 

in dem die Revolution in erster Linie als Material der konjunktivischen, skepsis- und 

distanzerzeugenden Schreibweise Lichtenbergs erscheint9 und deswegen nicht als 

eigenstandiges historisches Faktum analysiert zu werden braucht. 

Was nun die entsprechenden Kapitel in den Gesamtdarstellungen70 angeht, so 

Ralph-Rainer Wuthenow, "Experimentalpolitik? Die Franzosische Revolution in Lichtenbergs 
Sudelbuchern'", Aufklarung 1/2 (1986), S. 43-56. 

8Wuthenow, op. cit., S. 43. 

9Albrecht Schone, Aufklarung aus dem Geist der Experimentalphysik. Lichtenbergsche Konjunktive. 
(Miinchen: C . H . Beck, 1982) . Die Ahnlichkeit zwischen den Ansatzen Schones und Wuthenows hat 
zu kleineren Prioritatsreibereien gefiihrt [vgl. Schone, op. cit., S. 163; Ralph-Rainer Wuthenow, Das 
Bild und der Spiegel. Europaische Literatur im 18. Jahrhundert (Miinchen/Wien: Hanser, 1984), S. 
220]. 

1 0 V g l . Wolfgang Promies, Lichtenberg (Reinbek: Rowohlt, 1964), S. 103-146; Franz. H . 
Mautner, Lichtenberg (Berlin: de Gruyter, 1968), S. 457-470; Anacleto Verrecchia, Georg Christoph 
Lichtenberg. Der Ketzer des deutschen Geistes (Wien: Bohlau, 1988), S. 153-177. Keines dieser 
Kapitel befaBt sich auschlieBlich mit der Franzosischen Revolution. GroBtenteils oder ganz 
ausgeblendet wird die Revolution in Paul Requadt, Lichtenberg (Stuttgart: Kohlhammer, 19642), Peter 
Rippmann, Werk und Fragment. Georg Christoph Lichtenberg als Schriftsteller (Bern: Francke, 1953) 
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wird die Revolution in Promies' lebendiger und leserfreundlicher Lichtenberg-

Monographie kaum behandelt^, wahrend sie bei Mautner und Verrechia einzig zum 

moralisch-intellektuellen lichtenbergschen Denksystem in Beziehung gesetzt wird. 

Diese Darstellungsweise bleibt nicht ohne Riickwirkung auf die Bewertung der 

Revolution. Weil die Autoren sich letztlich darauf beschranken, die moralischen 

Einwande Lichtenbergs gegen die Revolution zu paraphrasieren, kommt die Analyse 

kaum iiber die vorliegenden Zitate hinaus. Die Vorrangstellung, die Lichtenberg dem 

Menschen gegeniiber den weltfremden Prinzipien der Revolution einraumt, wird beim 

Wort genommeni2, ohne daJ3 zur Geniige darauf hingewiesen wird, daB Lichtenberg 

diesen Prinzipien weniger Unmenschlichkeit als mangelnde Menschenkenntnis 

vorwirft. Diese "humanistische" Perspektive, die in letzter Konsequenz eine Flucht 

vor der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der historischen Realitat darstellt, 

fiihrt zu einer Perhorreszierung der Revolution. Sie wird durch die Augen 

Lichtenbergs gesehen, und diese Augen werden nur mangelhaft hinterfragt. Wer 

darum bemiiht ist, das historisch-biographische Umfeld Lichtenbergs und die 

Wechselwirkungen zwischen Leben und Denken darzustellen, sollte entscheidende 

und J.P. Stern, Lichtenberg: A Doctrine of Scattered Occasions. (Bloomington: University of Indiana 
Press, 1959). 

1 1 
Strenggenommen nur auf S. 103 und 126-129 (Promies, op. cit.) 

"Eine Darstellung des Verhaltens Lichtenbergs zur franzosischen Revolution ist sinnvoll nicht 
vor allem als Bericht iiber akzeptierte oder abgelehnte politische Doktrinen, sondern iiber 
charakteristische Spiegelungen ungeheurer Vorgange in der Geschichte des Menschen..." [Mautner, 
op. cit., S. 457; Hervorhbg. i . Text] bzw. "Die Wahrheit ist vielmehr, dafi Lichtenberg an abstrakte 
Prinzipien und Bedingungen der Politik, an Ideologien, wie man heute sagen wiirde, nicht glaubte; er 
schaute immer und allein auf den Menschen" [Verrecchia, op. cit., S. 153]. 
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Ereignisse, die auf dieses Leben einwirken, nicht entmaterialisieren, auch wenn er 

diesen Ereignissen genauso abweisend gegeniiberstent. 

Den Gegensatz hierzu bilden die Untersuchungen von Rodel13 und Voigt^4, 

die sich mit den unterschiedlichen Einstellungen Forsters und Lichtenbergs zur 

Franzosischen Revolution beschaftigen. In beiden Fallen bildet eine historisch-

materialistische Interpretation der Revolution die Ausgangsbasis. Die Einengung des 

naszierenden burgerlichen Industriestaates durch feudalabsolutistische 

Herrschaftsverhaltnissse - im marxistischen Klartext: der Widerspruch zwischen 

Produktivkraften und Produktionsverhaltnissen - entladt sich in einer vom 

Klassenkampf gepragten Gesamtrevolution, im Verlaufe derer das Biirgertum alle 

adligen Vorrechte abschafft und in der radikalsten Phase sogar ein Biindnis mit der 

im Entstehen begriffenen Arbeiterklasse eingeht. So wie in Frankreich die 

okonomischen Bewegungen an der Basis die Voraussetzung des revolutionaren 

Bewufitseins schufen, so verhindern die zuriickhangenden deutschen Verhaltnisse die 

Entwicklung einer schlagkraftigen burgerlichen Klasse, die sich mit dem franzosischen 

Biirgertum hatte alliieren konnen. Diese Analyse, die bei Voigt mehr noch als bei 

Rodel durch Hinzuziehung entsprechender gesellschaftswissenschaftlicher Texte belegt 

wird^5, folgt dem Schema einer doppelten Representation. Forster und Lichtenberg 

13 
Wolfgang Rodel, Forster und Lichtenberg. Ein Beitrag zum Problem deutsche Intelligenz und 

Franzosische Revolution (Berlin: Riitten & Loening, 1960). 
1L. 

Gerhard Voigt, "Forster, Lichtenberg und die Revolution", Argument Sonderband 3 (1976), 
o.S. (Die Arbeit als S. Iff. zitiert). 

1 5 V g l . Voigt, op. cit., S. 2f., 6ff., 10. 
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erscheinen primar in ihrer Funktion als Reprasentanten einer bestimmten historischen 

Bewufltseinsstufe76, diese wiederum bildet den Ausdruck eines bestimmten Stadiums 

der deutschen okonomischen Entwicklung. Das Endergebnis ahnelt einem 

ZirkelschluB: weil die Analyse der literarischen Reaktion auf ein gesellschaftliches 

Ereignis auf ein theoretisches Fundament zuriickgreift, das nicht nur eine 

abgeschlossene Interpretation dieses Ereignisses enthalt, sondern auch den Schliissel 

zur Interpretation des Verhaltens, ist das Ergebnis der Anaylse durch die Theorie 

vorgegeben. Ereignis und Reaktionen werden mit Hilfe derselben Parameter erklart; 

zwangslaufig mufl alles, was am individuellen Verhalten Forsters und Lichtenbergs 

diesem Rahmen zu widersprechen scheint, entweder ausgeblendet oder als 

oberflachliche Abweichung vom "wahren", theoretisch vorgebenen Verhalten 

interpretiert werden. Im Gegensatz zu den Interpretationen Mautners und Verrecchias, 

die das Individuum Lichtenberg zum Angelpunkt der Untersuchung machen und 

daraus ein subjektiv vorgepragtes Bild der Revolution ableiten, wird bei Rodel und 

vor allem bei Voigt das Individuum Lichtenberg eskamotiert: ubrig bleiben objektive 

Vorbedingungen, die das individuelle Verhalten abwerten, weil es diesen 

1 7 
Vorbedingungen weder zu entrinnen noch Widerstand zu leisten vermag . 

1 6 Das wird bei Rodel schon durch die Uberschrift des zweiten Teils seines Buches deutlich, in 
dem die "Differenzierung im Verhalten zur Franzosischen Revolution als Ursache der Entfremdung 
zwischen Georg Forster und Georg Christoph Lichtenberg" [Rodel, S. 92ff.] beschrieben wird. 

17 
"Die antirevolutionare Haltung der grofien Mehrheit der literarischen burgerlichen Intelligenz 

in Deutschland seit Mitte 1792 ist, wie das Beispiel Lichtenbergs zeigen solte, nicht dem Unvermogen 
oder der Erkenntnisunwilligkeit von Individuen zuzuschreiben. Diese Intelligenz hatte mit dem Beginn 
der Jakobinerdiktatur die aktuelle Grenze ihrer Erkenntnismoglichkeit erreicht" [Voigt, S. 10; 
Hervorhbg. i . Text]. 
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Schwierigkeiten ergeben sich offensichtlich im Falle Forsters, dessen projakobinische 

Bekenntnisse und Aktionen die "Erkenntnismoglichkeiten" eines Mitglieds des 

unterentwickelten deutschen Burgertums zu iiberschreiten scheinen. Folglich betont 

/ 8 

Voigt seinen "atypischen Bildungsgang und seine theoretische Konsequenz" als 
19 

"dispomerende Voraussetzung seiner Entwicklung" ; und Rodel schildert Forsters 

Leben als marxistischen Bildungsroman, in dem der Held dank konkreter 

gesellschaftlicher Erfahrung an verschiedenen Orten sich zur Einsicht durchringt, dafl 

aufklarerische Erziehung im Rahmen der bestehenden Gesellschaftsverhaltnisse 

unmoglich und, "wenn er das auch nicht so ausspricht,.. .der Gegner der burgerlichen 

Klasse nicht durch vemiinftige Argumente zu bewegen ist, seine Ziele aufzugeben" . 

Um diesen methodologisch wichtigen Punkt abschlieliend noch einmal klar 

zu formulieren: Georg Forster schreibt in seinen Briefen aus Paris viel iiber 

Fraktionenkampfe, das Verhaltnis von Revolution, Politik und Gesellschaft so wie iiber 

die jeweiligen SicherheitsmaBnahmen, die zur Rettung des revolutionaren Projekts 

ergriffen werden miissen. Ob seine Ausfuhrungen den "objektiven" historischen 

Tatsachen jener Zeit entsprechen, spielt fur den Literaturwissenschaftler, der sich auf 

Theorie und Forschungsergebnisse der Geschichtswissenschaften stiitzt, keine Rolle. 

Der Interpret legt sich in ein gemachtes Bett und fragt nicht, ob es anders bezogen 

werden konnte. Entscheidend ist, dali Forster bestimmte Elemente des marxistischen 

1 8 Voigt , ibid. 

1 9 Voigt , S. 15n. 

2 0 R6del , Forster und Lichtenberg, S. 130. 
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Diskurses vorwegnimmt, was es offensichtlich umso einfacher macht, ihn nachtraglich 

in das entspechende Interpretationsschema zu integrieren. Die marxistisch orientierte 

literaturwissenschaftliche Konzeptualisierung Forsters greift sein subjektives 

21 

Hauptanliegen auf . Das ist bei Lichtenberg nicht der Fall. Man muJ3 sich iiberlegen, 

welches den Geschichtswissenschaften entlehnte Konzept man aufgreifen kann, das 

ihm gerecht wird. 

Allerdings soli hier der Forschungsbeitrag Rodels nicht geschmalert werden. 

Forster und Lichtenberg erschien 1960; noch zehn Jahre spater bemerkt Wuthenow, 

daJ3 "[d]ie Wirkung der Franzosischen Revolution in der deutschen 

Literaturgeschichtsschreibung mit programmatischer Pruderie umgangen [werde]. Es 
22 

ist, als habe sie fur Deutschland gar nicht stattgefunden" . Der kntische Ansatz der 

Studie Rodels stellt vergleichbare Arbeiten der historisch und sozialwissenschaftlich 

unbedarften westdeutschen Lichtenberg-Literatur der fiinfziger Jahre in den Schatten; 

und bis heute ist niemand so detailliert und kenntnisreich auf die Beziehung zwischen 

Lichtenberg und der Revolution eingegangen. Doch ist der Ansatz heute noch 

fruchtbar? Die Einwande lassen sich in in drei Punkten zusammenfassen: 

i) Der historisch-materialistische Ansatz hat - mehr noch als die meisten 

anderen sozialwissenschaftlichen Theorien - sehr genaue Vorstellungen von dem, 
21 

Allerdings gibt es bislang noch recht fluchtig untersuchte Punkte bei Forster - beispielsweise 
seine AuBerungen fiber die "offentliche Meinung" in Paris, die Gleichsetzungen von Politik und 
Naturwissenschaft, seine haufigen Theaterbesuche -, die vielleicht besser mit dem 
Forschungsparadigma zu untersuchen waren, das in dieser Arbeit auf Lichtenberg angewandt wird. 

22 
Ralph-Rainer Wuthenow, Vernunft und Republik. Studien zu Georg Forsters Schriften (Bad 

Homburg: 1970), S. 131. 
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was im Rahmen einer Analyse wichtig ist und was nicht. Diese Relevanzhierarchie 

schlagt sich auf die Materialauswahl nieder: wenn es etwa darum geht, einen Autor 

als Reprasentanten eines bestimmten Klassenbewufitseins zu interpretieren, wird man 

in erster Linie die Textstellen heranziehen, die sich in diese Analyse einfiigen lassen. 

Bei einem Autor wie Forster kann diese Auswahl das umfassen, was Forster selbst 

am wichtigsten erschien, d.h. die prinzipiellen Belege wiirden auch im Rahmen einer 

weniger sozialwissenschaftlich orientierten Perspektive Vorrang genieften. Lichtenberg 

hingegen konzentriert sich in seinen Anmerkungen zur Revolution oft auf 

Erscheinungen, die fur ihn von fundamentaler Wichtigkeit sind, im marxistischen 

Diskurs jedoch untergeordnete Epiphanomene darstellen. Hierzu gehort insbesondere 

die Kritik am revolutionaren Diskurs, die in prarevolutionaren sprachbezogenen 

Auseinandersetzungen (beispielsweise die mit Johann Heinrich Vo62 5) wie auch in den 

Einwanden gegen die neue chemische Nomenklatur ihre von Lichtenberg selbst 

hergestellte Entsprechung findet. Es stellt sich also die Frage, ob man nicht ein 

historisches Forschungsparadigma zu Rate ziehen sollte, dafl diese Punkte in den 

Mittelpunkt stellt und somit in der Lage ist, einen interpretatorischen Rahmen zu 

liefern, der besser zu Lichtenberg pafit. 

ii) Die thematische Einengung des historisch-materialistischen Ansatzes wird 

durch ihre streng kausale Struktur verscharft. In der marxistisch orientierten Analyse 

verwandeln sich die Bemerkungen zur Revolution in Reflexe, die auf der diachronen 

Vgl . hierzu 1:8. 
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Ebene als Wirkungen einer gesellschaftlichen Ursache und auf der synchronen als 

Effekt soziookonomischer Tiefenstrukturen aufgefalit werden. Dadurch entfallt, wie 

eingangs angedeutet, die Moglichkeit einer wissenschaftlichen Bestandsaufnahme 

analoger Phanomene; vor allem aber wird die im Rahmen dieser Arbeit auBerst 

wichtige Moglichkeit einer relativen Autonomic und Eigendynamik politischer 

Symbolik als Folge der plotzlichen Abschaffung des alten gesellschaftlichen 

Symboluniversums geleugnet. Der traditionell marxistische Diskurs kennt kein 

symbolisches Vakuum zwischen zwei aufeinanderfolgenden Gesellschaftsformen, in 

denen Zeichen sich nicht mehr auf eine bestimmte Machtbasis beziehen, sondern 

selbst Macht erzeugen. Die Franzosische Revolution hat in mancher Beziehung 

herkommliche Vorstellungen iiber die Abhangigkeit der Zeichen von den Dingen auf 

den Kopf gestellt. Diese gewissermaBen semiokratische Inversion steht 

lichtenbergischen Positionen in vielem naher als die traditionelle kausal zu 

bestimmende Abhangigkeit der Zeichen von soziookonomischen "realgeschichtlichen" 

Prozessen24. 

iii) Die historisch-materialistische Interpretation der Franzosichen Revolution 

ist in den letzten zwanzig Jahren wachsender Kritik unterzogen und als allgemein 

akzeptiertes Forschungsparadigma entthront worden. Die Theorie deckt sich nicht mit 

den Fakten; die Revolution stellt in soziookonomischer Hinsicht keine dramatische 

Zasur dar, sondern zeichnet sich umgekehrt durch ganzlich unrevolutionare 

Das hier angedeutete neue Forschungsparadigma wird im nachsten Abschnitt erlautert. 
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Kontinuitaten aus. "Add" und "Burgertum" - sofern diese Bezeichnungen iiberhaupt 

noch ein Anrecht auf wissenschaftlichen Einsatz genieBen - verstoBen mit ihrem 

Verhalten gegen alle theoretischen Vorschriften; der Terror, fruher die Kulmination 

des Klassenkampfes, spent sich gegen jeden Versuch, auf seinen Klassencharakter hin 

untersucht zu werden und entwickelt stattdessen eine semiotisch-diskursive 

Eigengesetzlichkeit. - Nun kann die Germanistik natiirlich nicht im Kielwasser der 

Geschichtswissenschaft verharren und treu deren Kurswechseln folgen; doch sollte 

man eigentlich erwarten konnen, daB ein Paradigmawechsel in der 

Geschichtsschreibung dort, wo sich die Literaturwissenschaft mit der Wechselwirkung 

von Geschichte und Literatur beschaftigt, eine Uberpriifung oder Infragestellung der 

interpretatorischen Basis nach sich zieht. Doch das scheint nur in Ausnahmen der Fall 

zu sein. Noch immer gilt es als das wesentliche Merkmal der Franzosischen 

Revolution, durch die Zerstorung der grundherrlichen, feudalabsolutistischen 

Privilegienordnung den Durchbruch zum Kapitalismus ermoglicht zu haben; noch 

immer verweist man mit dem antrainierten unbedingten Reflex auf die 

soziookonomisch bedingte Verzogerung dieser Entwicklung in deutschen Landen als 

Allzweckerklarung der gebrochenen, meist nur im abstrakt-philosophischen Rahmen 

angesiedelten Rezeption der Revolution; noch immer werden im naiven Vertrauen auf 

ihre Richtigkeit soziale Gruppenbezeichnungen wie "Burgertum" und "Adel" 

gebraucht, obwohl manchem Historiker "[i]n der Tat...heute sogar die Existenz des 

zentralen Elements der 'sozialen Interessen' - namlich die Existenz von 'Klassen' 
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25 
genannten Einheiten - fraglich [scheint]" ; und noch immer neigen diese 

Interpretationen dazu, die Revolutionsbeobachter auf einer Skala irgendwo zwischen 

"fortschrittlich" und "reaktionar" einzuordnen, was letztlich einer Verteilung 

politischer Betragensnoten gleichkommt. 

Der EntschluB, diese Arbeit im neuen Paradigma der Geschichtsschreibung der 

Revolution anzusiedeln, stellt keine Entscheidung iiber den Wahrheitsgehalt 

historischer Theorien dar. Die Germanistik kann sich nicht darauf beschranken, der 

Geschichtswissenschaft hinterherzulaufen, wenn sie dem Verhaltnis von Literatur und 

Historie nachspurt, doch sie kann sich genauso wenig anmaften, sich als ihre Richterin 

aufzuspielen. Im Rahmen dieser Arbeit wird die Franzosische Revolution in erster 

Linie als kulturrevolutionare Semiomachie beschrieben; das heifit nicht, dafi sie von 

nun an nicht mehr marxistisch als AbschluB des Klassenkampfes zwischen Adel und 

Biirgertum oder im Sinne Tocquevilles als explosives Stadium bei der Genese des 

modernen Zentralstaates interpretiert werden darf. Analog dazu sollen hier die 

Arbeiten von Rodel, Mautner und anderen nicht widerlegt, sondern erganzt werden. 

Lichtenberg ist nicht nur Gegenstand dieser Untersuchung, er ist gewissermafJen auch 

Patrice Higonnet, "Fiir eine Kulturgeschichte der Revolution" (Diskussionsbeitrag), in: Rolf 
Reichardt/Eberhard Schmitt, Die Franzosische Revolution als Bruch des gesellschaftlichen Bewufitseins 
(Miinchen: Oldenbourg, 1988), S. 670. Dorinda Outram (vgl. Anm. E:56) wendet sich ausdrucklich 
gegen die marxistische Definition von Klasse und greift stattdessen auf die Beschreibung Pierre 
Bourdieus zuriick, der eine bestimmte "Klasse" an ihrer historisch situierten - d.h. nicht von 
geschichtlich schwammigen Invariablen wie Privateigentum der Produktionsmittel bestimmten -
Vielfalt an Praktiken und sozialen Querbeziehungen festmacht (The Body and the French Revolution, 
S. 155f.). 
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methodologisches Vorbild. Es geht um Alteration , das Ausprobieren einer neuen 

Sichtweise, um zu sehen, ob man das, was man jahrelang auf eine bestimmte Weise 

interpretiert hat, nicht auch anders interpretieren kann. 

Mit diesem bewuflt zwischen Verifikation und Falsification angesiedelten Begriff wird in dieser 
Arbeit das Hauptcharateristikum der lichtenbergischen Wissenschaftsmethodologie bezeichnet (naheres 
dazu in 1:9). Prinzipiell geht es darum, etwas anders zu sehen und dabei auf dem Vorschlagscharakter 
dieser (vermeintlich) neuen Sichtweise zu beharren. 
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2 Uber die allmahliche Verfertigung der Revolution beim Reden 

Kleist entwickelt in seinem Aufsatz "Uber die allmahliche Verfertigung der 

Gedanken beim Reden" das Szenario einer teilweisen Verselbstandigung der Sprache. 

Das Reden hangt nicht langer vom Denken ab, das Denken wird nicht langer durchs 

Reden abgebremst; stattdessen sind beide parallel geschaltet, laufen wie zwei Rader 

27 

an einer Achse nebeneinander her und beeinflussen sich gegenseitig . Die Eloquenz 

des Sprechers, der zu Beginn seiner Rede nicht weiB, was er sagen wird, entziindet 

sich an seinem Gegeniiber und am Gegenstand seiner Rede; ungeplante Bruchstiicke 
28 

ziehen neue Gedanken nach sich - "l'idee vient en parlant" -, die unmittelbar in 

Sprache umgesetzt werden. Die enthusiastische Rede hebt das dialektische 

Machtverhaltnis zwischen Geist und Rede auf; der Geist ist nicht langer Herr der 

Rede, auf die er, um sich Ausdruck zu verschaffen, angewiesen bleibt, die Macht 

liegt jetzt im Vollzug der Rede, die in gleichberechtigter Wechselbeziehung mit dem 

Geist steht. 

Kleists Aufsatz ist keine Vorwegnahme der neuen Forschungsrichtung in der 

Historiographie der Franzozischen Revolution; doch er spricht etwas an, das ein 

wesentliches Element dieses neuen Paradigmas bildet. Die Parallele erhalt ihren 

27 
Vgl . Heinrich von Kleist, Gesamtausgabe, hg. von Heinrich Sembdner (Miinchen: Deutscher 

Taschenbuch Verlag, 1964), Bd. 5, S. 56. 

2 8 Kleist , op. cit., S. 53. 
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besonderen Reiz durch Kleists Versuch, seine Gedanken am Beispiel der beriihmten 

Abfertigung des Marquis de Dreux-Breze durch Mirabeau zu veranschaulichen, der 

unerwartet und unaufgefordert dem Konig mitteilen lieB, daB die Deputierten des 

dritten Standes ihre Platze "anders nicht, als auf die Gewalt der Bajonette verlassen 

29 

werden" . Die freie, ungeplante Rede wird Teil einer autonomen semiotischen 

Interaktion, die auf einmal gleichberechtigt neben dem Reich der Dinge und Gedanken 

steht (auf deren "Ausdriickung" Zeichen sich bislang zu beschranken hatten) und dort 

unter Umstanden sogar ursachliche Folgen nach sich ziehen kann: " Vielleicht, daB es 

auf diese Art zuletzt das Zucken einer Oberlippe war, oder ein zweideutiges Spiel an 
30 

der Manschette, was in Frankreich den Umsturz der Ordnung der Dinge bewirkte" . 

Jedes neue Paradigma, das um allgemeine Anerkennung ringt, hat ein 

problematisches Verhaltnis zur Vergangenheit. Einerseits beharrt es auf seiner 

Originalitat; es besteht darauf, etwas grundsatzlich Neues sagen zu wollen, denn der 

oft schadliche Vorwurf, daB es sich beim angeblichen Paradigmawechsel nur um alten 

Wein in neuen Schlauchen handele, wird gewohnlich immer von Kritikern erhoben, 

Kleist, S. 55. "Mirabeau was sick and enfeebled with hepatitis, and his voice may not have 
carried with its usual booming amplitude. Accounts differed whether the words that followed were 
actually as Mirabeau himself claimed". [Simon Schama, Citizens. A Chronicle of the French Revolution 
(Toronto: Vintage Books, 1989), S. 363]. 

3 0 Kleist , S. 55. 
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31 
wenn ihnen die sachlichen Einwande ausgehen . Andererseits ist es um diachrone 

Verbindungslinien bemiiht, um Kontakte mit Vorwegnahmen des neuen und Kritiken 

des alten Paradigmas. Francois Furet verweist in seiner 1978 erschienenen 

32 
Essaysammlung Penser la Revolution frangaise - dem ersten Versuch, der neuen 

33 

Sicht der Revolution als "BewuUtseinsrevolution" eine wissenschaftliche Basis zu 

verleihen - einerseits auf Tocqueville und Cochin als Vorlaufer, weil sie den primar 

politischen Aspekt der Revolution sowie die Kontinuitaten zwischen dem vor- und 

nachrevolutionaren Frankreich betonen , andererseits auf Arbeiten Cobbans , einem 

der folgenreichsten revisionistischen Angriffe auf die marxistische These von der 

soziookonomisch determinierten "burgerlichen Revolution". Furets Gedanken, die in 

direkter, von personlicher Polemik nicht ganz freier Auseinandersetzung mit Albert 

Soboul (dem letzten Doyen der marxistischen Interpretation) entstanden , sind in den 

So wie Lichtenberg zufolge Kastner oft nichts gegen Kant vorzubringen wufite, "als daB Leibniz 
z.B. so etwas schon vor 100 Jahren gesagt [hatte]" [SB 4:1011]. 

32 
Francois Furet, Penser la Revolution frangaise (Paris: Gallimard, 1978). Wenn von diesem Buch 

die Rede ist, dann beziehen sich die meisten Autoren direkt auf den ersten, zuletzt entstandenen Essay 
"La Revolution francaise est terminee" [Penser la Revolution frangaise, S. 11-110]. 

3 3 R o l f Reichardt, "Fur eine integrierte soziale Kulturgeschichte der Franzosischen Revolution 
durch kommunikationssoziologische und historische Anthropologie" (Diskussionsbeitrag), in: Rolf 
Reichardt/Eberhard Schmitt (Hrsg.), Die Franzosische Revolution als Bruch des gesellschaftlichen 
Bewufitseins (Miinchen: Oldenbourg, 1988), S. 673. 

3 4Furet, Penser la Revolution francaise, S. 28-32, 47ff., 173-211, 212-259. 

3 5 A l f r e d Cobban, The Social Interpretation of the French Revolution (London: Gordian, 1968), 
sowie ders., Aspects of the French Revolution (London: Jonathan Cape, 1968). V g l . Furet, S. 76. 

3 6 Siehe James Friguglietti, "Interpreting vs. Understanding the Revolution: Francois Furet and 
Albert Soboul", in: Consortium on Revolutionary Europe Proceedings 1978, ed. Warren Spencer 
(Athens, Georgia: 1987), S. 23-35. Vgl . auch Marvin R. Cox, "The Catechism of the Revisionists: 
Marxist Influences on Francois Furet", ibid., S. 37-53. Die beste Einfuhrung in Sobouls 
Revolutionsinterpretation ist seine knappe Studie aus der Reihe "Que sais-je?" La Revolution frangaise 
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letzten Jahren von Mona Ozouf, Lynn Hunt, Patrice Higonnet, Dorinda Outram, Rolf 

Reichardt, Hans-Jiirgen Liisebrink und anderen (um nur die zu nennen, die fur diese 

Arbeit wichtig sind) erweitert und modifiziert worden. Zwischen ihnen gibt es 

Unterschiede, im Detail wie auch in der allgemeinen Ausrichtung, doch die folgende 

kurze Zusammenfassung bezieht sich auf den gemeinsamen Nenner, der in der 

37 

Interpretation der Revolution als "a fundamentally semiological event" besteht. 

Einen der zentralen Ausgangspunkte bildet die empirisch belegbare Tatsache, 

daB sich in den Bereichen Bevolkerung, Wirtschaft und Sozialstruktur weitgehende 
J O 

Kontinuitaten zwischen dem vor- und nachrevolutionaren Frankreich abzeichnen . 

Dadurch wird der marxistischen Interpretation der Revolution als "scharf 

abgegrenzte[r], dynamische[r] Zwischenzeit zwischen einem reaktionar-dekadenten 
39 

und einem progressiven neuen Zustand" ausgerechnet in den fiir den marxistischen 

Diskurs wichtigsten Bereichen die Grundlage entzogen. " Au fond, la vulgate marxiste 

de l'histoire de la Revolution francaise met le monde a l'envers: elle situe la rupture 

r6volutionnaire au niveau economique et social, alors que rien ne ressemble plus a la 

societe' francaise sous Louis XVI que la societe francaise sous Louis-Philippe"40. 

(Paris: Presses Universitaires de France, 1965; deutsche Ubersetzung 1977 bei Wagenbach). 

3 7 L y n n Hunt, "Penser la Revolution francaise. By Fransois Furet", History and Theory XX/3 
(1981), S. 313. 

T O 

V g l . als ausgezeichnete Zusammenfassung Rolf Reichardt/Eberhard Schmitt, "Die Franzosische 
Revolution - Umbruch oder Kontinuitaf?", Zeitschrift far historische Forschung 7 (1980), S. 257-320. 

39Reichardt/Schmitt, op. cit., S. 259. 

4 0 Furet, S. 41. 
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Ironischerweise hat der Marxismus, der analog den Diskursen von Psychoanalyse und 

Strukturalismus davon ausgeht, die "wahre", "objektive" Bedeutung von Aufterungen 

durch eine "superrationalistische"47 Ruckfuhrung auf tieferliegende Strukturen 

entschliisseln zu konnen, die "emphatische Zasurideologie"42 der Revolutionare 

ubernommen, ohne sie kritisch zu hinterfragen. Sarkastisch bemerkt Furet iibers 

Sobouls Studien: 

On peut, en effet, se demander si c'est une grande reussite 
intellectuelle, pour un historien, apres cent quatre-vingts ans de 
recherches et d'interpretations, apres tant et tant d'analyses de detail 
et d'ensemble, que de partager cette image du passe que se faisaient 
les propres acteurs de la Revolution francaise; et si n'est pas une 
performance un peu paradoxale, pour une historiographie pretendument 
marxiste, que de s1 aligner sur la conscience ideologique contemporaine 
de l'evenement qu'on cherche a expliquer45. 

Die Revolution feiert sich als Abschied von der bisherigen Geschichte; die 

marxistische Revolutionstheorie schlieBt sich dem an. "Insofern" - so 

Reichardt/Schmitt - "ist diese Geschichtsschreibung...bis heute in gewisser Weise 

Dieser Ausdruck wird ganz im Sinne von Levi-Strauss gebraucht: " A un niveau different de la 
reality, le marxisme me semblait proceder de la meme facon que la Gedlogie et la psychanalyse 
entendue au sens que lui avait donn6 son fondateur: tous trois demontrent que comprendre consiste a 
reduire un type de realite a un autre; que la realite vraie n'est jamais la plus manifeste; et que la nature 
du vrai transparait deja dans le soin qu'il met a se derober. Dans tout les cas, le meme probleme se 
pose, qui est celui du rapport entre le sensible et le rationnel et le but cherche le premier est le meme: 
une sorte de super-rationalisme visant a integrer le premier au second sans rien sacrificier de ses 
proprietes" [Claude Levi-Strauss, Tristes Tropiques (Paris: Plon, 1955), S. 50]. Uber das "rien 
sacrificier" kann man sich streiten. 

42Reichardt/Schmitt, S. 258. 

4 3 Furet, S. 125. 
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Gedenkfeier geblieben"44. 

Die Autoren des "Neuen Katechismus"45 sind sich darin einig, daB "die 

Franzosische Revolution - abgesehen vom politischen Machtwechsel und vom 

rechtlichen Normenwandel - ganz wesentlich eine Revolution des gesellschaftlichen 

Bewufjtseins gewesen ist"46. Nun vertritt diese anglo-franzosische These, die 

mittlerweile fruchtbare Verbindungen mit der westdeutschen Begriffsgeschichte 

A*7 

eingegangen ist , nicht nur eine dem marxistischen Kanon entgegengesetzte Position, 

sie stellt daruber hinaus wesentliche Punkte des Marxismus, wenn nicht gar die 

gesamte Theorie, in Frage. Robert Darnton4S hat bezuglich der Geschichtsschreibung 

des 18. Jahrhunderts das Marxismus und Revisionismus gleichermaften beherrschende 

Dreistufenschema, bei dem die obere kulturelle Ebene von der mittleren sozialen 

abhangt, welche wiederum sich auf die untere okonomische bezieht, einer scharfen 

* Reichardt/Schmitt, S. 258; vgl. auch Furet, S. 23, 115. 

4 5Sanford Gutman, "The French Revolution as Rhetoric and Symbol: The Birth of a New 
Catechism", in: Warren Spencer (ed.), Consortium on Revolutionary Europe/Proceedings 1987 
(Athens, Georgia), S. 55-69. Eine Anspielung auf Furet, der den marxistischen Revolutionskanon 
Sobouls als "catechisme revolutionnaire" [Furet, S. 113-172] bezeichnet hatte. 

4 6 R o l f Reichardt, "Thesen zur Konzeptualisierung des revolutionaren Bruchs" (Diskussionsbeitrag), 
in: Reichardt/Schmitt, Die Franzosische Revolution als Bruch des gesellschaftlichen Bewufitseins, S. 
663. 

4 7 V g l . Lynn Hunt, "Recent Trends in the Historiography of the French Revolution", in: Warren 
Spencer, op. cit., S. 3-20. Auf eine nahrere Analyse des Verhaltnisses der Begriffsgeschichte zu 
marxistischen, revisionistischen und "semiologischen" Ansatze wird hier verzichtet. V g l . allgemein 
auch Jeremy Popkin, "Recent West German Work on the French Revolution", Journal of Modern 
History 59/5 (1987), S. 737-750. Interessant ware eine Untersuchung iiber die Einfliisse Reinhart 
Kosellecks Kritik und Krise auf Furet (Hinweis von Harvey Mitchell). 

Dessen Studien zum literarischen Untergrund und den publizistischen Kommunikations-
Netzwerken des 18. Jahrhunderts eine Voraussetzung dieser Arbeite bilden. [Robert Darnton, The 
Literary Underground of the Old Regime (Cambridge: Harvard University Press, 1982), und ders., The 
Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History (New York: Basic Books, 1984)]. 
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Kritik unterzogen4P; wahrend Lynn Hunt in ihrer Studie Politics, Culture, and Class 

in the French Revolution versucht, vertikale Abhahgigkeiten durch horizontale 

Wechselwirkungen zu ersetzen: 

I have endeavored to avoid the metaphor of levels. Revolutionary 
political culture cannot be deduced from social structures, social 
conflicts, or the social identity of revolutionaries. Political practises 
were not simply the expression of "underlying" economic and social 
interests. Through their language, images, and daily political activities, 
revolutionaries worked to reconstitute society and social relations...A 
better metaphor for the relationship between society and politics is the 
knot or the Mobius strip, because the two sides were inextricably 
intertwined, with no permanent "above" and "below"'50. 

Das entspricht der Kleistschen Verfertigung der Gedanken beim Reden57. Wenn man 

den Geist durch die realen, von der Rede bezeichneten Machtverhaltnisse und die 

individuellen Aufterungen Mirabeaus durch den revolutionaren Diskurs ersetzt, ist 

Kleists Aufsatz eine Vorwegnahme des neuen Revolutions-Katechismus. 

Abhangigkeiten und Referenzen werden durch Interdependenzen ersetzt, die 

strukturell determinierte Nachzeitigkeit des Uberbaus gegeniiber der Basis in den 

Darnton, The Great Cat Massacre, S. 257ff. 

5 0 L y n n Hunt, Politics, Culture, and Class in the French Revolution (Berkeley/Los 
Angeles/London: University of California Press, 1984), S. 12/13. 

5 1 Vgl . auch die kurze, aber prazise Zusammenfassung bei J .G . Pocock, "Edmund Burke and the 
Redefinition of Enthusiasm: the Context of Counter-Revolution", in: Francois Furet/Mona Ozouf, The 
French Revolution and the Creation of Modern Political Culture. Vol. 3: The Transformation of 
Political Culture 1789-1848 (Oxford: Pergamon Press, 1989), S. 20: "There was a terrifying and 
intoxicating freedom to say, to be, and to become what one said one was; commuities of speech 
appeared everywhere, in which legislation, as the ancient world understood the term, took the form 
of a kind of mouth-to-mouth resuscitation, a creation or re-creation of identity in the immediate 
encounter of speaker with respondent". 
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marxistischen und revisionistischen Theorien weicht der Gleichzeigkeit der kulturellen 

und sozialen "Ebenen". Ironischerweise wird dadurch ausgerechnet die Revolution, 

die in der marxistischen Theorie wie in der marxistischen Geschichtsschreibung eine 

privilegierte Stellung einnimmt, zum Ansatzpunkt, von dem aus sich der Marxismus 

aushebeln lafk. An die Stelle der These vom gesamtgesellschaftlichen Bruch, die sich 

in der (den meisten akademischen Lehrplanen eingeschriebenen) Beschworung der 

Franzosischen Revolution als globaler Zasur Ausdruck verschafft, tritt das Konzept 

einer in soziookonomische Kontinuitaten und politisch-kulturelle Diskontinuitaten 

ausdifferenzierte BewuBtseinsrevolution. George V. Taylor resiimiert: 

[A] death has occurrred - that of the class struggle-thesis of the French 
Revolution. This demise has never been announced. No funeral has 
been held. No obituaries have been published. But there is no doubt 
that the class-struggle thesis of the French Revolution has expired and 
is interred in the graveyard of lost paradigms assassinated by critical 
research52. 

Ausgangspunkt fur die neue semiotisch orientierte Interpretation ist die Frage 

nach den Folgen der plotzlichen Abschaffung des jahrhundertelang gultigen 

absolutistischen Symboluniversums. Durch das Ausfallen des traditionellen 

George V . Taylor, "Symposium: Caste, Class, Elite, and Revolution", in: Owen Connelly, 
Consortium on Revolutionary Europe (Proceedings 1970) (Athens, Georgia, 1979) S. 50. Ein biBchen 
ruchlos optimistisch. Zum einen gibt es Tendenzen innerhalb des marxistischen Richtung, die neuen 
Forschungsergebnisse zu integrieren [vgl. Reichardt/Schmitt, "Die Franzosische Revolution - Umbruch 
oder Kontinuitat?", S. 262], zum anderen liegt der groBe Reiz des marxistischen Forschungsansatzes, 
auch wenn die These vom gesamtgesellschaftlichen Bruch irrig sein mag, in der gesamtgesellschaftlich 
ausgerichteten Theorie, die in der Lage ist, alle Forschungsstrome, die sich jetzt zu verzweigen 
drohen, zusammenzufassen [vgl. Jack R. Censer, "The Coming of a New Interpretation of the French 
Revolution?", Journal of Social History (Winter 1987), S.296]. 
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Reprasentationsapparates entsteht ein symbolisches Vakuum, in das der revolutionare 

53 

Diskurs eintritt, um es nach seinem Bilde zu formen . Am Anfang der Revolution 

- oder genauer: am Anfang der Neugestaltung der symbolisch obdachlos gewordenen 

franzosischen Gesellschaft54 - steht das Wort. Weil es sich nicht mehr auf eine 

bereits vorhandene Herrschaftsstruktur bezieht, sondern der Durchsetzung einer 

neuen, erst noch zu schaffenden dient, erhalt es zeitweilig eine groflere materielle 

Gewalt als das, was es bezeichnet. "Words paradoxically became more important than 

things"55; zwangslaufig lauft das auf einen Machtzuwachs der Sprecher hinaus, die 

ihre bestimmte Redeordnung besser durchzusetzen vermogen als die anderen. Somit 

ist der "Neue Katechismus" zunachst einmal eine praktische Anwendung der alten 

Weisheit, daB Revolutionen nicht auf der Spitze der Bajonette, sondem auf der der 

Begriffe ausgefochten werden. Neben den Begriffen bilden nichtsprachliche 

revolutionare Zeichensysteme einen der wichtigsten Untersuchungsgegenstande; 

darunter die mittlerweile beruhmte Arbeit von Mona Ozouf uber revolutionare Feste 

oder Dorinda Outrams Studie iiber den physischen Aspekt des Sprechaktes, das 

Vgl . Furet, S. 71: "La Revolution se caracteiise par une situation oil le pouvoir apparait k tous 
comme vacant, devenu libre, intellectuellement et pratiquement". 

5 4 U n d das heiflt auch: transzendental obdachlos, wodurch sich eine Beziehung der Romantheorie 
des jungen Lukacs und den narrativen Strukturen der revolutionaren Bewufltseinsgestaltung herstellen 
lieBe. Zu dieser Analogie zwischen literarischen Mustern und revolutionaren Symbolik vgl. Hunt, op. 
cit, S. 34-39. 

5 5Patrice Higonnet, "The politics of linguistic terrorism and grammatical hegemony during the 
French Revolution", Social History 5/1 (1980), S. 48. 
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Verhaltnis der Revolution zu den Korpern56. 

Der Diskurs, der die neue Politik zu formen versucht, hat nichts Neues 

erfunden, er greift auf Konzepte, Philosopheme und Schlagworter der Aufklarung 

zuruck. Lichtenberg nennt die "franzosische Revolution das Werk der Philosophic, 

aber was fur ein Sprung von dem cogito, ergo sum bis zum esten Erschallen des a 

la Bastille im Palais Royal" [J 380]. Es gibt kein ursachliches Verhaltnis zwischen 

Gedanken und Taten, doch kaum hat die Tat den Gedanken Raum geschaffen, 

stromen sie ein - und mit ihnen ihre Attitiiden, Ungereimtheiten, und Widerspriiche. 

Darnton hat aufgezeigt, bis zu welchem Grad die ideologische Militanz der Revolution 

bereits im Antagonismus zwischen der liberalen, von Voltaire vermittelten primar 

newtonisch-deistischen orientierten "hohen" Aufklarungsphilosophie und den verstarkt 

57 

pantheistisch-egalitaren Idealen der "niederen" Philosophie enthalten ist ; Lynn Hunt 
58 

verweist auf die vorrevolutionaren Wurzeln revolutionarer Verschworungsmanie ; 

Furet und Ozouf beschaftigen sich mit den gefahrlichen Einfltissen Rousseaus59. Was 

Rousseau so wichtig macht, ist die Idee des volc-nte" generale, der dem Sprecher 
5 6 M o n a Ozouf, La fete revolutionnaire 1789-1799 (Paris: 1976), und Dorinda Outram, The Body 

and the French Revolution: Sex, Class and Political Culture (New Haven and London: Yale University 
Press, 1989). 

5 7Siehe vor allem Darnton, The Literary Underground of the Old Regime. V g l . auch Margaret C. 
Jacob, The Radical Enlightenment: Pantheists, Freemasons and Republicans (London: Allen & Unwin, 
1981) und dies., The Cultural Meaning of the Scientific Revolution (New York: Alfred A . Knopf, 
1988). 

5 8 Hunt , op. cit., S. 38-44. Vgl . hierzu Teilabschnitt 11:5 b). 

5 9 V g l . Furet, Penser la Revolution francaise, und Mona Ozouf, "L'opinion publique", in: Keith 
Michael Baker (ed.), The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture. Vol. 1: The 
Political Culture of the Old Regime (Oxford: Pergamon Press, 1987), S. 419-434. Vgl . allgemein Jack 
R. Censer, "The Coming of a new Interpretation of the French Revolution?", S. 298f. und 305f. 
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verbietet, sich vom Volkskorper zu distanzieren und als Interessenvertreter einer 

bestimmen Gruppierung zu agieren; stattdessen begreift er sich als eine Art Emanation 

des Volkswillens, als Medium einer unfassbaren kollektiven Entitat, der politisch 

60 

Ausdruck verschafft werden mufl . Daraus erwachst einer der folgenreichsten 

Widerspriiche des revolutionaren Diskurses iiberhaupt: die Wortergreifung, die in 

revolutionaren Ubergangsperioden selbst eine Art Machtergreifung darstellen kann, 

weil sie ein intransitives Vernaltnis zur Macht aufweist, versucht gleichzeitig, alle 

Machtanspriiche von sich zu weisen. "[L]a denonciation constante du pouvoir fait 

partie du fonctionnement de 1'ideologic revolutionnaire comme pouvoir"67. Der 

revolutionare Diskurs verdammt die Macht, also miissen alle in ihm enthaltenen 

Machtanspriiche unter ausdrucklicher Berufung auf den Gegensatz zur Macht, den 

ungeteilten Volkswillen, vorgetragen werden . Damit stehen die (gemafiigteren) 

Repr&sentanten des Volkes in den aufeinanderfolgenden Nationalversammlungen und -

Konventen den (radikalen) Verkdrperungen in den Clubs und sections gegenuber. 

Furet zufolge ist diese Auseinandersetzung das Haupmoment der innenpolitischen 

"Car la volonte generale ne peut etre pensee que par rapport a une atomisation prealable du 
corps social en individus 'autarciques' qui ne communiquent entre eux qu'a travers elle, et comme 
transparence absolue avec chaque volontd individuelle: de facon qu'en lui ob&ssant, chaque individu 
n'obeisse qu'a lui-meme. C'est pourquoi il ne peut exister, theoriquement au moins, de structure 
intermediaire, et par exemple de representation des citoyens, entra la volonte generale et les volontes 
individuelles dont elle est faite: uns disposition de ce genre constituerait un ecran d'interets particuliers 
qui casserait 1'equivalence entre la liberty de 1'individu et la subordination a la loi" [Furet, S. 50]. 
Zum Konzept der transparence bei Rousseau und dessen Auswirkungen vgl. die Meisterstudie von Jean 
Starobinski, Jean-Jacques Rousseau: La transparence et I 'obstacle (Paris: Gallimard, 1971). 

6 1 Furet, S. 93. 

Dieser wichtige Punkt gehort seit Furet zum Allgemeingut des "Neuen Katechismus". Als 
Beispiele vgl. Outram, The Body and the French Revolution, S. 29ff.; Hunt, Politics, Culture, and 
Class in the French Revolution, S. 44ff.; Furet, Penser la Revolution francaise, S.74. 
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Krisen zwischen 1789 und dem 9 thermidor 1794, der den endgultigen Sieg der 

reprasentativen iiber die revolutionare Legitimitat brachte und damit das Ende der 

Revolution markiert . Die politische Rhetorik der Revolution hat einen Eigenwert, 

der in "friedlicheren" Zeiten, die von einem etablierten Reprasentationsapparat 

strukturiert werden, kaum vorstellbar ist; und trotzdem versucht man, diesen Wert 

zu mindern, indem jede AuBerung an den fiktiven volonte general ruckgebunden 

wird. Robespierre und Saint-Just, deren Rhetorik im Zusammenhang mit dem ProzeB 

gegen Ludwig XVI genauer untersucht werden wird6 4, haben sich nie als 

Reprasentanten im konventionellen parlamentarischen Sinne verstanden, sondern als 

direkte Volkssprecher. Der Gebrauch der ersten Person Singular hat bei ihnen nur 

eine untergeordnete referentielle Funktion; ausschlaggebend ist allein das nous des 

Volks und das an vermeintliche Volksgegner gerichtete vous65. Weil le peuple alles 

ist, erscheint jede abweichende Meinung als volks-bzw. nationsfeindlich; und weil le 

peuple zudem gut ist, wird die abweichende Meinung automatisch moralisch negativ 

Furet, S. 74f., 84, 98. [Furet spricht auf Seite 84 von "la fin de la Revolution", modifiziert es 
jedoch auf S. 101, wo es heiBt: "Le 9 Thermidor marque ainsi non pas la fin de la Revolution, mais 
celle de sa forme la plus pure", was dann auf S. 103 noch weiter eingeschrankt wird]. Das ist ein 
auBergewohnlich heikler und schwieriger Punkt. Offensichtlich lassen sich Beziehungen zwischen 
Lichtenbergs semiotisch "offener" Sprachpraxis und dem reprasentativen Prinzip herstellen, so wie sich 
Parallelen zwischen demjakobinischen Diskurs, der neuen chemischen Nomenklatur und der radikalen, 
revolutionaren Reprasentationsfeindschaft abzeichnen lassen. Offensichtlich liefle sich das nur mit Hlfe 
eines langeren Rekurses auf Rousseaus Ausfuhrungen fiber das Reprasentationsprinzip sowie auf 
Derridas diesbezfigliche Analyse in De la grammatologie bewerkstelligen. Und offensichtlich ist das 
ein Thema, das ein, zwei, drei, viele eigene Dissertationen benotigt. 

6 4 V g l . Teilabschnitt 11:5 a). 

Vgl . Hans Ulrich Gumbrecht, Funktionen parlamentarischer Rhetorik in der Franzosischen 
Revolution. Vorstudien zur Entwicklung einer historischen Textpragmatik (Miinchen: Wilhelm Fink, 
1978), S. 83. 
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besetzt. 

Das sind die beiden wichtigsten Strukturmerkmale des jakobinischen 

Diskurses, der fur Lichtenberg und viele andere (zu Unrecht) stellvertretend fur den 

revolutionaren Diskurs iiberhaupt steht. Der Versuch einer gesamtgesellschaftlichen 

regeneration66 fuhrt iiber kurz oder lang zu einer einschneidenden Politisierung der 

Gesellschaft. Jede Erscheinung des offentlichen und privaten Lebens kann in einen 

politischen Bewertungszusammenhang integriert werden; und weil dieser politische 

Code durch eine moralische Opposition strukturiert wird - entweder man ist fur das 

Volk oder dagegen -, wird die Gesamtgesellschaft einem binaren 

Kommunikationscode unterworfen . 

Diskurse dieser Art konnen nur auf der Grundlage semantischer Eindeutigkeit 

funktionieren. Wo die Worter verschwommen sind, tut sich die Moral schwer. Der 

Erneuerung der Nation hat eine Revision der Sprache voranzugehen, also mufJ die 

Revolution ein fur alle mal die Bedeutung der Worter klaren. Die alten 

Unrechtsregime - so revolutionare Sprachtheoretiker - haben terminologische 

Unbestimmtheiten und mangelnde nationalsprachliche Einigkeit systematisch fur ihre 

eigenen Zwecke ausgenutzt; wenn es also der Revolution gelange, den veritable sense 

der Worter, insbesondere den politisch heikler Signifikanten, genau festzulegen, dann 

ware sprachlich dem konterrevolutionaren abus de mots vorgebeugt . DafJ - in den 

6 6 D a z u mehr in Teilabschnitt 11:4 a). 

6 7 D a z u mehr in den Teilabschnitten 11:5 a) und b). 

68 
Dieser Punkt wird ausfuhrlich im Abschnitt 11:4 a) besprochen. 
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Worten Victor Hugos - die Revolution dem Franzosischen die Jakobinermutze 

aufgesetzt hat, ist unbestritten, doch die Forschung hat sich erst seit einigen Jahren 

verstarkt mit der fundamentalen Wichtigkeit des revolutionaren Sprachprojekts fur die 

Beobachter im Ausland beschaftigt. So gibt es im Falle Lichtenbergs mittlerweile eine 

ansehnliche Zahl von Studien zu Aphoristik, Stil, Sprachphilosophie69 etc., doch 

keine einzige Arbeit iiber seine Kritik am revolutionaren Diskurs, die gerade deshalb 

so wichtig ist, weil er sich hier mit dem diametralen Gegensatz zu eigenen 

sprachphilosophischen Positionen auseinandersetzt. Selbst im Falle Goethes liefte sich 

eine kleine Ehrenrettung vornehmen, wenn man seine revolutionskritischen Stiicke 

(etwa den "Burgergeneral") - "in einem Museum Goethe gewifl eine der schabigsten 

70 

Abteilungen" - als Kritik eines bewuflt in die Wege geleiteten "lexikalischen 
71 

Imperialismus" interpretierte. 

Diese Vernachlassigung ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, wie 

wichtig den Zeitgenossen diese revolutionare Sprachfixierung - die Mercier ganz zu 

U m - neben der bereits erwahnten Studie Schones zum Gebrauch des Konjunktivs - nur die zwei 
wichtigsten und besten anzugeben: J.P. Stems Lichtenberg: A Doctrine of Scattered Occasions 
(Bloomington: Indiana University Press, 1959), und Gerhard Neumann, Ideenparadiese. 
Untersuchungen zur Aphoristik bei Lichtenberg, Novalis, F. Schlegel und Goethe (Miinchen: Fink, 
1978). 

7 0 L e o Kreutzer, Mein Gott Goethe (Reinbek: Rowohlt, 1980), S.69. 

71 

Patrice Higonnet,"Zur Begrifflichkeit des Jakobinismus", in: Reichardt/Schmitt, Franzooische 
Revolution als Bruch des gesellschaftlichen Bewufitseins, S. 221. Was Schnaps dem leichtglaubigen 
Marten vermittelt, sind Revolutionszeichen: Kokarde, Uniform, Schnurrbart, Titel und Parolen -
bekannte Elemente des revolutionaren Diskurses, der bei Goethe immer sozial disjunktive Folgen 
zeitigt. Entsprechend ist die Uberreaktion des Richters ein Reflex auf eben diese Zeichen (vgl. 12. 
Auftritt). Die elaborierte Syntax des Edelmannes, die das gemeinschaftsstiftende "wir" zum Mittelpunkt 
hat, siegt fiber den polemisch-lakonischen revolutionaren Sprachgestus, eben weil sich ihr, wie Rose 
abschlieBend vermerkt, "so gut" zuhort. 
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Recht eine "logomachie" nannte - erschien. Das deutschsprachige Worterbuch der 

franzosischen Revolutions-Sprache (1799) bemerkt: "Worte, und nichts als Worte 

haben von jeher Volker gegen Vdlker bewaffnet; Worte haben die Welt mit Tranen 

73 

und Blut uberschwemmt..." . Die Diagnose mag stimmen oder nicht; aber sie ware 

vor der Franzosischen Revolution so nicht aufgestellt worden. Diese Betroffenheit 

iiber den plotzlichen herrischen Eingriff in die Sprache, die Reaktionen angesichts der 

neuen "Erfahrung des politischen Kampfes um und iiber sprachliche Bedeutungen bis 

hin zur Bedrohung des Lebens durch Worter"74, diirfen bei der Interpretation der 

literarischen Auswirkungen der Revolution nicht langer vernachlassigt werden. 

Von besonderer Wichtigkeit fur die vorliegende Studie sind die Arbeiten der 

75 

Frankfurter Romanistin Brigitte Schlieben-Lange , die sich in den letzten Jahren mit 

Aspekten der Verwissenschaftlichung revolutionarer Rede beschaftigt hat. Schlieben-

Langes Beitrage gehen von der Voraussetzung aus, daJ5 Ubergangsperioden, in denen 

nach Abschaffung der alten symbolischen Ordnung ein Vakuum herrscht, besonders 

anfallig sind fur die Ubernahme vorgeblich gesellschaftsneutraler Begriffe aus den 

Naturwissenschaften. Im historischen Kontext der Franzosischen Revolution handelt 

7 2 Z i t . i n Brigitte Schlieben-Lange, "Die Worterbiicher in der Franzosischen Revolution (1789-
1804)", Handbuch politisch-sozialer Fachbegriffe in Frankreich 1680-1820, hg. von Rolf 
Reichardt/Eberhard Schmitt (Miinchen: Oldenbourg, 1985ff.), Heft 2, S. 154. 

^ Z i t . bei Schlieben-Lange, ibid. 

74Schlieben-Lange, op. cit., S. 153 (Hervorhbg. i . Text). 

^Siehe die Literaturangaben in IV:2. 



, 33 

es sich vor allem um die kurz vor ihrem Ausbruch erarbeitete "antiphlogistische" 

Chemie Lavoisiers, deren methodologisch exaktes Wortbildungsverfahren manchen 

Sprachpolitikern als modellhaft fiir die einzufiihrende, von der Revolution erneuerte 

Sprache erschien. Das ist ein weiterer Punkt, der in der Lichtenberg-Literatur bislang 

noch nicht recht beachtet worden ist: Lichtenberg war ein Kritiker der neuen Chemie, 

insbesondere ihrer Nomenklatur, und er hat, oft mehr polemisch als sachlich, auf 

Parallelen zwischen der neuen chemischen Terminologie und der revolutionaren 

Sprachpraxis hingewiesen. Schlieben-Langes Arbeiten belegen, daf> es sich hier um 

mehr als um eine idiosynkratische lichtenbergische Analogie handelt. Die Verbindung 

ist von revolutionaren Sprachpolitikern, speziell von Lexikologen, selbst hergestellt 

und thematisiert worden. Die gesellschaftliche Extrapolation der chemischen 

Terminologie hangt mit dem wichtigsten geistigen EinfluB auf die Revolution 

zusammen. Noch mehr als Versuch, Rousseaus Ideen umzusetzen, ist die Revolution 

ein groliangelegtes Projekt der Uniformisierung und Rationalisierung, das tief in die 

Aufklarungsphilosophie hineingreift, um die ideale verniinftige Gesellschaft zu 

errichten. Auch die bereits erwahnte Sprachreform gehort hierzu, denn die 

"Erneuerung des Franzosischen kann betrachtet werden als Teil des aufklarerischen 

Projekts der Geometrisierung aller Lebensbereiche, der Uniformierung nach 

naturwissenschaftlichem Vorbild" . 

Das ist ein auitergewohnlich heikler Punkt, der den Revolutionaren wie auch 

Brigitte Schlieben-Lange, "Das Franzosische - Sprache der Uniformitac, Zeitschrift fiir 
Germanistik 1 (1987), S. 26. 
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nachgeborenen Interpreter! grofle Schwierigkeiten bereitet hat. Die prazise 1:1:1-

Zuordnung von Wort, Vorstellung und Ding, das die Autoren der Methode de 

77 

nomenclature chymique im AnschluB an die Prinzipien Condillacs gewahrleisten 

wollten, erscheint als vorbildhaft fur die Konstruktion eines aus semantischen 

Eindeutigkeiten zusammengesetzten Diskurses. Und doch sind exakte Wissenschaft 

und politische Moral, Rationalisierung und Tugend nur bis zu einen bestimmten Grad 
78 

deckungsgleich . Schlieben-Lange betont, daB die chemische Nomenklatur als erste 

im Condillacschen Sinne konstruierte Wissenschaftssprache in der Revolution "mit 
80 

Begeisterung aufgenommen" wurde , doch daneben stehen die Hinrichtung 

Lavoisiers, die SchlieBung der Akademie, eine verstarkte Forderung der 

Naturgeschichte und, als gemeinsamer Nenner, eine "basisdemokratische" Ablehnung 
81 

der letztlich elitar ausgerichteten Chemie . Diese Widerspriiche sind zum Teil auch " V g l . 1:3 a). 

7ft 
Furet fafit diese Hauptprinzipien so zusammen: "D'abord, que tous les problemes individuels, 

toutes les questions morales ou intellectuelles sont devenues politiques, et qu'il n'y a pas de malheur 
humain qui ne soit justiciable d'une solution politique. Ensuite que, dans la mesure que tout est 
connaissable, et tout transformable, Taction est transparente au savoir et a la morale; les militants 
revolutionnaires identifiet done leur vie privee a leur vie publique et a la defense de leurs idees" 
[Furet, S. 43]. Wie sehr die Revolutionare dieses Aufgehen des privaten im politisch-offentlichen auch 
auf andere projizierten, wird im Abschnitt 11:5 fiber den ProzeB gegen Ludwig X V I angesprochen. 

7 9Condillacs EinfluB wird im Rahmen der Erorterung der neuen Terminologie in 1:3 naher 
besprochen. 

Schlieben-Lange, "Wissenschaftssprache und Alltagssprache um 1800", in: Dieter Cherubim 
und Klaus J. Mattheier, Voraussetzungen und Grundlagen der Gegenwartssprache. Sprach- und 
sozialgeschichtlcihe Untersuchungen zum 19. Jahrhundert (Berlin/New York: de Gruyter, 1989), S. 
126. 

81 
Vgl . zu den letzten Punkten Charles Coulston Gillispie, "The Encyclopedie and the Jacobin 

Philosophy of Science: A Study in Ideas and Consequences, in: Marshall Clagett ed., Critical 
Problems in the History of Science (Madison, Milwaukee, London: University of Wisconsin Press, 
1969), S. 255-289, sowie L . Pearce Williams, "The Politics of Science in the French Revolution", 
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bei Lichtenberg selbst vorhanden. Weil es aber in dieser Arbeit zunachst darum geht, 

seine Kritik der neuen Chemie und die an der Franzosischen Revolution als 

Manifestation bestimmter (sprach)philosophisch ausgerichteter Axiome zu 

interpretieren, mufi ein Ansatz gefunden werden, der beide zu verbinden vermag. 

ibid., S. 291-308. 
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3 Ausdruckskultur 

Als theoretische Grundlage zur Interpretation des von Lichtenberg kritisierten 

Bestrebens der Revolution nach einer Verschmelzung von moralischer und 

wissenschaftlicher Eindeutigkeit wird im Rahmen dieser Arbeit auf die Studie "On 

the Semiotic Mechanism of Culture" von Lotman und Uspensky zuruckgegriffen, die 

1978 in englischer Ubersetzung erschien . Der Artikel, der in mancher Hinsicht 

Norbert Wieners klassischer soziokybernetischer Pionierstudie The Human Use of 

Human Beings verpflichtet ist , enthalt einige Pramissen, die hier'kurz vorgestellt 

(und iibernommen) werden sollen, weil sie grundlegende Unterschiede zwischen der 

lichtenbergischen und der revolutionaren Sprachpraxis auf den Begriff bringen. 

Anderen, die sich auf die semiotische Typologie der modernen Naturwissenschaften 

beziehen, wird widersprochen werden miissen, weil gerade die Indienststellung der 

Wissenschaften durch die Revolution Aspekte und Anlagen dieser Wissenschaften 

freigelegt hat, die sich mit den Thesen von Lotman und Uspensky nicht decken -

und die einen der Hauptgegenstande der Kritik Lichtenbergs bilden. 

Lotman/Uspensky gehen von ein paar grundlegenden Voraussetzungen aus, die 

mittlerweile zum semiotischen Allgemeingut gehoren. Kultur - definiert als 

82 
Yu. M . Lotman und B . A . Uspensky, "On the Semiotic Mechanism of Culture", New Literary 

History. A Journal of Theory and Interpretation IX/2 (Winter 1978), S. 211-232. Erstveroffentlichung 
in Trudy po znakovym sistemam V (Tartu, 1971). 

83 
Worauf die Autoren auch hinweisen [Lotman/Uspensky, op. cit., S. 222]. 

f 
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"nonhereditary memory of the community"84 - setzt sich aus spezifischen Elementen 

und Charakteristika zusammen, die niemals die Gesamtheit der Wirklichkeit 

ausmachen, sondern nur einen abgegrenzten Bereich derselben. Kultur existiert als 

Gegensatz zur Nicht-Kultur . Die Trennung von Kultur und Nicht-Kultur mag 

historischen Schwankungen unterworfen sein, vor allem Revolutionen konnen sich 

durch umfangreiche Kulturausweitungen oder -beschrankungen auszeichnen, aber 

das andert nichts daran, da6 diese Dichotomie das grundlegende Strukturelement bei 

der Auseinandersetzung mit dem Phanomen Kultur bildet. 

Zweitens erscheint Kultur als ein Zeichensystem . Lotman/Uspensky halten 

sich nicht mit Begriindungen auf, weil sie sich fur Folgerungen interessieren, in 

denen die Begriindungen enthalten sind. Kultur wird als ein 

Kommunikationsphanomen untersucht, was voraussetzt, dafi sie auf Zeichen bzw. 

einem strukturierten Zeichensystem beruht. Die alte Streitfrage, ob Kultur als ein auf 

Zeichen basierendes Kommunikationsphanomen untersucht werden mufi, weil sie es 

essentialiter ist, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle; wichtig ist nur, da6 sie 

als solches untersucht werden kann . 

Das fuhrt unmittelbar zur Frage nach der Wichtigkeit und Funktion der 

0*Lotman/Uspensky, S. 213 (Hervorhbg i . Text). 

oc 
Lotman/Uspensky, S. 211. 

86 
Lotman/Uspensky, ibid. 

87 
Vgl . zur Diskussion dieser Thesen Umberto Eco, Einfuhrung in die Semiotik (Miinchen: W. 

Fink, 1972), S. 32-38. 
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Sprache im Kontext der Kultur. Lx)tman/Uspenksy versuchen, sich vorsichtig von 

Positionen abzusetzen, die der Sapir-Whorf-Hypothese von der Dominanz der Sprache 

bei Wahrnehmungs- und Vermittlungsprozessen nahestehen. In Frage gestellt wird 

beispielsweise der Vorschlag, alle nichtsprachlichen Zeichensysteme als rein 

semantisch zu definieren, nicht aber als semiotisch, weil sie iiber keinen 

oo 

eigenstandigen systematischen Zeichenerzeugungsprozess (Semiose) verfugen . 

Trotzdem bleibt die Schliisselposition der Sprache gewahrt: weil "Kultur" als 

universale Tatigkeit darin besteht, die Welt zu strukturieren, d.h. die Offenheit der 

Dinge in eine geschlossene Strukturiertheit zu uberfuhren, ist sie auf Sprache als das 

effizienteste Ubersetzungsinstrument starker angewiesen als auf nichtsprachliche 

Zeichensysteme. "One can well understand how important it is that a system of 
op 

culture has, at its centre, so powerful a source of structuredness as language" . 

Ein bedeutender Aspekt der semiotischen Untersuchung der Kultur als 

Zeichensystem ist die je nach Kultur unterschiedliche Bewertung der Zuordnung der 

Zeichen zu den Dingen. Lotman/Uspensky entwickeln eine typologische 

Unterscheidung, die im Zentrum dieser Arbeit steht, weil sie die Basis der 

antagonistischen Positionen Lichtenbergs und Lavoisiers (bzw. der revolutionaren 

Sprachpolitiker) bildet. Auf der einen Seite steht die Ausdruckskultur, welche der 

Ausdrucksebene eines Zeichens grofieren Wert beimiBt als seiner Inhaltsebene, sich 

8 8 V g l . Lotman/Uspensky, S. 212. 

89 
Lotman/Uspensky, S, 213. Um sich dem Vorwurf des ontologischen Strukturalismus zu 

entziehen, wird sogleich darauf verwiesen, daB Wahrnehmung und Gebrauch eines Kulrurelements als 
Struktur noch lange nicht bedeutet, daB es an sich strukturiert ist. 
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schlimmstenfalls sogar ganz auf erstere versteifen kann; auf der anderen die 

lnhaltskultur, welche die Inhaltsebene eines gegebenen Zeichens betont und 

demgegeniiber den Benennungsakt als etwas Zweitrangiges einstuft. Die 

Ausdruckskultur ist um ein l:l-Verhaltnis zwischen Signifikat und Signifikant 

bemiiht; ein Ding muB einen ganz bestimmten Namen erhalten, und die Verbindung 

zwischen beiden gilt als verpflichtend, wird in manchen Fallen als naturliche 

Zuordnung angesehen. Das heiBt nicht, daB die Mitglieder einer Ausdruckskultur 

Namen fur wichtiger erachten als Dinge. Im Gegenteil: paradoxerweise kann eine 

Ausdruckskultur wie die jakobinische Ideologic die choses den mots voranstellen; 

doch gerade weil die ein fur alle Mai so klar erkannten Dinge so wichtig sind, 

gewinnt die Frage nach ihrer kbrrekten Benennung an philosophischer und politischer 

Virulenz. Im Gegensatz dazu verstandigt sich die lnhaltskultur darauf, daB "etwas", 

dessen Existenz nicht bezweifelt wird, vorlaufig und behelfsmaflig benannt wird, ohne 

daB dabei "Natur" oder "Wesen" dieses x durch das arbitrare und kiinstliche 

90 

Wortzeichen ausgedruckt wird . Die vorlaufige Benennung spiegelt den vorlaufigen 

Erkenntnisstand, dessen antizipierte Verbesserung nicht durch endgiiltige Termini 

behindert werden soil. 

Nun laBt sich diese etwas abstrakte Typologie historisch anwenden. Man kann 

"First of all, it is relevant whether the relation between expression and content is regarded as 
the only possible one or as a arbitrary (accidental, conventional) one. In the first case, what this or 
that thing is called, is crucial...In the second case the question of designation, and of expression in 
general, is not an important principle; one can say that expression here appears as an auxiliary and 
indeed more or less incidental factor with regard to content" [Lotman/Uspensky, S. 217; Hervorhbg. 
i . Text]. 
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eine Revolution - die laut Lotman/Uspensky von einer auffalligen Zunahme des 

semiotischen Verhaltens begleitet wird97 - als (je nach Umstanden kurzfristige oder 

anhaltende) Verschiebung einer Gesellschqft hin zur Ausdruckskultur ansehen. Im 

Falle der franzosischen Kulturrevolution von 1789-99, die sich anschickte, ein 

jahrhundertelang fraglos hingenommenes monarchisches Symboluniversum mit einem 

Schlag zu ersetzen, war dieser Schub ungeheuer. Naturlich hat es vor dieser 

Semiomachie Ausdruckskulturen gegeben; wenn man der These von 

Lotman/Uspensky zustimmt, dafi im Mittelpunkt der Ausdruckskulturen Texte stehen, 

diese Kulturen sich im Sinne der alten Welt-als-Buch Metapher selbst oft als Texte 

begriffen, wahrend Inhaltskulturen Regeln bzw. Mechanismen der Texterzeugung in 

92 

den Vordergrund stellen , dann lassen sich weite Teile des biblisch gesteuerten 

Mittelalters als Ausdruckskultur interpretieren. Im historischen Bewufitsein der 

Zeitgenossen der Franzosischen Revolution gab es jedoch nichts, was diesem (um es 

theoretisch up to date auszudriicken) Eingriff in die Signifikantenpraxis an die Seite 

hatte gestellt werden konnen. "In keiner Streitigkeit", bemerkt Lichtenberg, "deren 

ich mich erinnere, sind je, glaube ich, die Begriffe so verstellt worden, als in der 

gegenwartigen iiber Freiheit und Gleichheit" [K 144]. 

Die Beschreibung der Franzosischen Revolution als Ausdruckskultur 

ermoglicht es, eine ihrer auffalligsten Erscheinungen, die Manie fur 

9 1Lotman/Uspensky, S. 21 If. 

9 2 V g l . Lotman/Uspensky, S. 218. 
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Verschwdrungen , mit sprachlichen Reformbestrebungen zu verknupfen. Lotman 

und Uspensky hatten eingangs die augenscheinlich triviale Behauptung aufgestellt, dafi 

sich "Kultur" erst im Gegensatz zu "Nicht-Kultur" konstitutiert. Nun ist die Nicht-

Kultur einer Ausdruckskultur nicht gleich der einer Inhaltskultur. Im Rahmen einer 

Kultur, die den Benennungen keine iibergeordnete Bedeutung beimiJJt, ist eine 

"falsche" Bezeichnung nichts weiter als eine leere, ein Signifikant ohne Signifikat, 

also iiberflussig und lastig, aber nicht gefahrlich. Sie weist auf nichts hin, ihr 

auffalligstes Merkmal ist ihr Mangel an Bedeutetem, d.h. an systematisierter 

Zuordnung zu einer Inhaltsebene. Mit einem Wort: in einer Inhaltskultur sind falsche 

Bezeichnungen Symptome eines Ordnungsmangels, sprich: Entropie94. In der 

Ausdruckskultur stellt sich diese Opposition anders dar: 

[W]ithin the conditions of a culture oriented primarily towards 
expression...the basic opposition will be "correct-incorrect", i.e., 
wrong (precisely "incorrect" and not "noncorrect": this opposition may 
approximate, even coincide with, the opposition "true-false"). In the 
latter case, culture is not opposed to chaos (entropy) but to a system 
preceded by a negative sign.. .An incorrect designation can be identified 
with a different content (but not with none!), that is, with different 
information and not with a distortion in the information...The point to 
note is here that everything opposed to culture...also has to have its 
own special expression, but one that is false (incorrect)95. 

y ° v g l . hierzu 11:5 b). 

9 4 " W i t h i n the conditions of a culture chiefly oriented towards content...the basic opposition is 
'organized-nonorganized' (and this opposition can be realized in particular cases as 'cosmos-chaos', 
'entropy-ectropy', 'culture-nature', and so on)" [Lotman/Uspensky, S. 219]. 

Lotman/Uspensky, S. 219f. (Hervorhbg. i . Text). 
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Je radikaler eine Ausdruckskultur, desto verbissener wird sie alle in der Sprache 

enthaltenen Unbestimmtheiten auszumerzen versuchen. Es darf keine 

Bedeutungskontinua geben; ein Wort darf nicht mehrere Bedeutung haben, von denen 

die eine oder andere gegen das herrschende Kultursystem gewendet werden konnte; 

analog dazu soil ein Signifikant ein Signifikat ausdriicken und sich diese Aufgabe 

nicht mit anderen teilen. Kein Wunder, daB - wie Brigitte Schlieben-Lange mehrfach 

betont hat - revolutionare Lexikologen an der Abschaffung aller Synonyme 

arbeiteten. Statt fliefienden Bedeutungsiibergangen und -verschrankungen, die in den 

Augen revolutionarer Sprachpuristen den elaborierten double-speak des Ancien 

regimes ermoglichten, schwebt ihnen die rigide Zuordnung diskreter 

Bedeutungseinheiten zu eigens dafiir vorgesehenen Bedeutungstragern zu. Diese im 

Prinzip sehr aufgeklarte Rationalisierung des Signifikationssystems wird aber auch 

denen unterstellt, die nicht Mitglieder der eigenen Ausdruckskultur und ihrer 

Kommunikationsgesetze sind. Die revolutionare Interpretation der "nicht-

revolutionaren" Rede basiert auf einer einfachen Isomorphie: weil wir immer etwas 

Bestimmtes meinen, wenn wir etwas sagen, ist das bei den anderen auch der Fall; und 

so wie alle unsere AuBerungen in Beziehung zum revolutionaren Diskurs stehen, 

verweisen die AuBerungen der anderen ebenfalls auf einen Diskurs, der, weil er nicht 

der revolutionare ist, nur ein anrfrevolutionarer sein kann. Die Strukturiertheit der 

eigenen Rede wird umstandslos auf die Rede der anderen projiziert. Sie denken und 

sprechen genauso bewuBt wie wir, vor allem aber im bewuBten Gegensatz zu uns. Es 

gibt keine arevolutionare Neutralist, keinen KompromiB, keinen abwagenden Dritten; 
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es gibt schon rein strukturell nur die Revolution und die konterrevolutionare 

Verschworung. 

Man muB kein Theologe sein, um zu erkennen, daB der Gegensatz zwischen 

Ausdrucks- und lnhaltskultur nur die semiotische bzw. informationstheoretische 

Version der alten Klage Jeremias ist: Quare via impiorum prosperatur?96 Es geht, 

grob gesagt, um die Natur des Bdsen: ist es nur eine Abwesenheit des Guten, die 

friiher oder spater behoben werden kann, oder ist es ein aktives Prinzip, das mit dem 

Guten im Kampf liegt und zumindest potentiell den Sieg davontragen konnte? Ist der 

Teufel wirklich nur "ein Teil von jener Kraft, die stets das Bose will und stets das 

Gute schafft", also eine vorab eingeplante, begrenzte Dysfunktion in der groBen 

Harmonie des Daseins, oder ist die Finsternis, der er angehort, eine eigenstandige 

Kraft, deren Qualititaten sich nicht in der bloBen Abwesenheit des Lichts 

G7 

erschopfen? . An dieser Stelle verweisen die Autoren auf Norbert Wiener, der diese 

Gegeniiberstellung in The Human Use of Human Beings als den zwischen 

augustinischer und manichaistischer Weltsicht beschrieben hatte: "In Augustinianism, 

the black of the world is negative and it is the mere absence of white, while in 

Manichaeanism, white and black belong to two opposed armies drawn up in line 

Herr, wenn ich gleich mit dir rechten wollte, so behaltst du doch recht; dennoch muB ich vom 
Recht mit dir reden: Warum geht's den Gottlosen so wohl und die Verachter haben alles in Fiille?" 
[Jeremia xii. 1]. 

9 7 D a s als Hinweis auf gewisse Widerspriiche, die sich aus der Behandlung der Finsternis im Faust 
und in der Farbenlehre ergeben. 
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Freilich ist Wiener an theologischen Spekulationen weniger interessiert als am 

kybernetischen Ordnungsgefiige, das die Menschen aufzuklaren sich vorgenommen 

haben. Die Frage nach der Natur des Bosen weicht der nach der Natur des 

Unbekannten, noch Unerschlossenen. Handelt es sich hier um den passiven 

(augustinischen) Widerstand der Natur oder eine aktive (manichaisitische) Gegenkraft, 

die bewuBt und boswillig wissenschaftliche Ordnungsbestreben sabotiert? Ist, in den 

Worten Einsteins, der Herrgott nur raffiniert, oder ist er boshaft?" Wiener 

entscheidet sich eindeutig fiir ersteres: 

When Faust asked Mephistopheles what he was, Mephistopheles 
replied, "A part of that force which always seeks bad and always does 
good". In other words, the devil is not unlimited in his ability to 
deceive, and the scientist, who looks for a positive force determined 
to confuse us in the universe which he is investigating is wasting his 
time. Nature offers resistance to decoding, but it does not show 
ingenuity in finding new and undecipherable methods for jamming our 
communication with the outer world7 0 0. 

Nun mag das als Beschreibung der Struktur wissenschaftlicher Vorgehensweise 

zutreffen, zweifelhaft ist allerdings, ob man das auf ihr kulturelles Selbstverstandnis 

Norbert Wiener, The Human Use of Human Beings. Cybernetics and Society (Boston: Avon 
Books, 19679), S. 260. Wiener verweist auf die augustinische Konzeption des Faust (ibid., S. 51), 
wird aber im Zusammenhang mit Paradise Lost deutlicher: "If the devil is merely the creature of God 
and belongs to a world in which God is omnipotent, serving to point out some of the dark, confusing 
corners of the world, the great battle between the fallen angels and the forces of Lord becomes about 
as interesting as a professonal wrestling match" [ibid., S. 260]. 

9 9 V g l . Wiener, S. 256. (Siehe auch ibid., S. 51 und 263). 

'Wiener, S. 51. 
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ubertragen kann. Doch genau das tun Lotman und Uspensky, indem sie die 

Wissenschaften einzig der lnhaltskultur zuordnen, die kein verschworerisches 

Gegenprinzip kennt, weil sie nicht krampfhaft an Meistertexten und ihren 

Benennungssystemen festhalten: 

In one type of culture, knowledge spreads by its expansion into areas 
not yet known, but in the opposite type of culture, the spread of 
knowledge is possible only as a triumph over falsehood. Naturally, the 
concept of science, in the modern sense of the word, is connected with 
the culture of the first type101. 

Die folgenden Kapitel werden belegen, daB es sich nicht ganz so einfach verhalt. Die 

Rhetorik der neuen Chemie [Teilabschnitte 1:4 a) und 1:8 e)], die Art ihrer 

Durchsetzung in Frankreich [1:3 b)] und Deutschland [1:4], die Ubernahme 

wissenschaftlichen Vokabulars durch die Revolution [11:2] sowie die - von 

Lichtenberg angesprochene - Verwandtschaft zwischen revolutionarer und 

antiphlogistischer Erobererattitude [11:3] lassen vermuten, daB es sich auch bei der 

neuen Chemie um ein Stuck Ausdruckskultur handelt. Dabei soil keinesfalls geleugnet 

werden, daB dieser wissenschaftliche Totalitarismus sich zum Teil auch auf ihren 

politischen MiBbrauch zuruckfuhren laBt. Die Franzosische Revolution hat 

Naturwissenschaftler und Naturwissenschaften in einem Grade mobilisiert, der erst 

in den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts wieder erreicht wurde. Trotzdem wird daran 

festgehalten, daB den neuen Wissenschaften ein totalitarer Charakterzug 

Lotman/Uspensky, S. 2 2 1 (Hervorhbg v. mir). 
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eingeschrieben ist (der im Rahmen dieser Arbeit als ideologische Sprachpraxis 

101 

beschrieben wird ), und daB ihre revolutionare Indienststellung auch auf einer -

bereits von Lichtenberg angedeuteten - Verwandtschaft zwischen revolutionarer und 

wissenschaftlicher Ausdruckskultur beruht. 

Vgl . hierzu vor allem II:5b. 
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4 Aufbau 

Die Thesen von Lotman und Uspensky wurden vorgestellt, um eine 

methodologische Grundlage fiir die Auseinandersetzung mit Lichtenbergs Kritik der 

neuen Chemie und der Franzosischen Revolution zu schaffen. Mit einem Wort: die 

vorliegende Arbeit behandelt Lichtenberg als Kritiker der Ausdruckskultur. Sie 

versucht, ein bestimmtes Verhaltnis zwischen Theorie und Primartexten herzustellen, 

um unter Zuhilfenahme neuer, von der Sekundarliteratur bislang noch nicht recht 

beachteter historischer, wissenschaftsgeschichtlicher und diskurskritischer Studien 

bestimmte Denkweisen Lichtenbergs neu darzustellen. Zu diesem Zweckbewegen sich 

die Kapitel I und II, die den ersten Teil der Arbeit bilden, zwischen theoretischen und 

primartextlich ausgerichteten Abschnitten. So werden im Kapitel I ("Lichtenberg und 

die neue Chemie") neuere Forschungsergebnisse der Chemiegeschichte sowie 

diskurskritische Arbeiten zur Wissenschaftssprache herangezogen; als Kontrast dazu 

sollen, mehr als dies bislang in der Lichtenberg-Literatur der Fall war, Aussagen aus 

dem wissenschaftlichen Umfeld Lichtenbergs dazu beitragen, seine Anmerkungen 

historisch einzuordnen. Hierzu zahlen antiphlogistische Aufsatze von Lavoisier, 

Guy ton de Morveau und anderen, vor allem aber phlogistische Kritiken aus dem 

Umkreis der Observations sur la physique. Um den Aufbau so iibersichtich wie 

moglich zu gestalten, folgt nach einer kurzen Vorstellung des wichtigsten 

Kriegsschauplatzes ~ dem von Lichtenberg herausgebenen Kompendium 
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Anfangsgrunde der Naturlehre - zunachst ein knapper Abrifl der neuen Chemie 

[1:2] und ihrer Nomenklatur [1:3 a)] sowie ein kurzer, aber wichtiger Teilabschnitt 

iiber ihre Verbreitung in Frankreich [1:3 b)]. 1:4 beschaftigt sich mit der Rezeption 

der neuen Theorie in Deutschland. Die nachsten drei Abschnitte konzentrieren sich 

auf Lichtenbergs Kritik [1:5-7]. 1:8 weist auf Antizipationen seiner Nomenklaturkritik 

in anderen Bereichen hin, um klarzustellen, dali die gegen Lavoisier und seine 

Verbiindeten gerichteten Argumente in mancher Hinsicht Variationen friiherer sprach-

und zeichenphilosophischer Auseinandersetzungen darstellen. 1:9 beschliefit mit einer 

verstarkt theoretisch ausgerichteten Zusammenfassung das erste Kapitel. 

Kapitel II beschaftigt sich mit Lichtenbergs Kritik an der Sprache der 

Revolution. Weil sich dieser Themenkomplex nicht so iibersichtlich zusammenfassen 

lafit wie die Fachwissenschaft Chemie, werden bestimmte Aspekte herausgegriffen 

und die diesbezuglichen Reaktionen Lichtenbergs [11:4 b) u. 5 c)] besprochen. Bei 

diesen Aspekten handelt es sich um die bewuflte Verwissenschaftlichung des 

revolutionaren Diskurses [11:2], die Affinitaten von Revolution und Chemie [11:3], die 

auf Uniformitat und Vereinheitlichung abzielende Sprachpolitik der Revolution [11:4 

a)] sowie als konkretes Beispiel und als Kulmination revolutionarer Semiomachie der 

Prozefl gegen Ludwig XVI [11:5 a)]. Im Abschnitt 5 ist ein umfangreicher 

theoretischer Teil-eingeschoben [11:5 b)], der vermittels einer semiotischen Analyse 

die Unterschiede zwischen der revolutionaren und der lichtenbergischen Sprachpraxis 

zu erhellen versucht. 11:6 bildet eine kurze abschlieflende Zusammenfassung. Auch 

in diesem Kapitel wird direkt auf Primartexte (Gregoire, Barere, Domergue, Saint 
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Just, Robespierre u.a.) sowie auf neuere historische und historiolinguistische 

Forschungsergebnisse (Furet, Ozouf, Hunt, Higonnet; Schlieben-Lange, Guilhaumou, 

Reichardt, Gumbrecht u.v.a.) zuriickgegriffen. 

103 

Kapitel III ("Das erste Informationszeitalter") bildet den zweiten Teil der 

Arbeit. Es soli versucht werden, die divergierenden sprachphilosophischen Positionen 

auf allgemeine kulturelle Stromungen der Spataufklarung zu beziehen, also 

Hintergriinde bestimmter wissenschaftlicher Denkweisen Lichtenbergs zu bestimmen, 

die mit umfassenden Veranderungen in den kollektiven Wahrnehmungs- und 

Erfahrungsstrukturen zusammenhangen. Hierzu zahlen: i. Informationszunahme, ii. 

Informationsquantifikation und -asthetisierung, iii. Beschleunigung gesellschaftlicher 

Ablaufe, und, aus diesen drei Punkten hervorgehend, iv. 

Wahmehmungsveranderungen, welche wiederum einen unmittelbaren EinfluB auf 

sprachliche Wissensorganisation haben. Um diese Prozesse so uberschaulich wie 

moglich darzustellen, wurden folgende Punkte ausgewahlt, mit deren Hilfe man 

schritttweise von spezifischen wissenschaftlichen und publizistisch-literarischen 

Phanomenen iiber das gesellschaftliche Phanomen Revolution zu allgemeinen 

Wahmehmungsveranderungen iiberleiten kann: 

i. Asthetisierung der Wissenschaften zum Spektakel anhand der Ballonfahrt [111:2]; 

ii. Asthetisierung und Dekontextualisierung der Revolution, speziell in der Presse 

[111:3]; 

103 
Diese Bemerkungen sind nur als Uberblick gedacht. Eine ausfuhrlichere Einleitung zu Kapitel 

III findet sich in 111:1. 
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iii. Allgemeine Asthetisierung anhand eines ausgreifenden Modebegriffs [111:4]; 

und iv. die Verlagerung des wissenschaftlichen Blicks auf "Unwichtiges" [111:5]. 

Diesen vier Abschnitten folgt der abschlieBende Abschnitt iiber Lichtenberg und die 

Schrift [111:6], um einige Ziige seiner sprachphilosophischen Position bereits im 

Umgang mit der Typographic zu orten. Die Arbeit schlieBt mit Abschnitt 111:7. 
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/. KAPITEL: LICHTENBERG UND DIE NEUE CHEMIE 

1 Einleitung: "...blo8 der Herausgeber eines beliebten Buches" 

Am 19. August 1777 stirbt im Alter von 33 Jahren Johann Christian Polycarp 

Erxleben, Ordentlicher Professor der Philosophic und Ordinarius fur Physik an der 

Universitat Gottingen. Lichtenberg, dessen beruflicher Werdegang von diesem 

Ereignis entscheidend beeinfluBt wird, beklagt den Tod seines "lOjahrigen Freundes 

und Dutzbruders" als "wahrhaffte[n] Verlust fur die Universitat, den niemand hier so 

leicht ersetzt" [Bw 1:664]. Rund zwanzig Jahre spater wird Abraham Gotthelf Kastner 

seinen ehemaligen Schiiler, der ihm zeitlebens mit einer Mischung aus Respekt, 

Angstlichkeit und Abneigung begegnet, mit den gleichen Worten verabschieden7. 

Tatsachlich hatte Erxleben seinen Teil zum guten Ruf der Universitat in den 

Naturwissenschaften beigetragen . 1768, drei Jahre vor seiner Emennung zum 

1 "Wir haben an Lichtenbergen viel verlohrenf,] ich weifl nicht wie der Verlust in Absicht auf 
die Universitat wird ersetzt werden". [Abraham Gotthelf Kastner, Briefe aus seeks Jahrzehnten 1745-
1800 (Berlin: B. Behrs, 1912), S. 218. (Brief vom 1. April 1799 an J. E . Scheibel)]. V g l . auch 
Kastners in der Lichtenberg-Literatur ungeliebten Nekrolog "Lobrede auf Georg Christoph 
Lichtenberg" [Elogium Georgii Christophori Lichtenberg], in: Gottinger Universitdtsreden aus zwei 
Jahrhunderten (1737-1934), hg. v. Wilhelm Ebel (Gottingen: Vandenhoek & Ruprecht, 1978), S. 187-
194. Zumpersonlichen und beruflichen Verhaltnis siehe Rainer Baasner, "Kastner und Lichtenberg", 
Lichtenberg-Jahrbuch 1989, S. 30-48. 

Zu Erxlebens Universitatskarriere vgl. Gotz von Selle, Die Georg = August = Universitat zu 
Gottingen 1737-1937 (Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1937), S. 147f. Erxleben hatte iiber die 
Systeme der Saugetiere promoviert und hatte vermutlich das erste veterinarmedizinische Institut 
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AuBerordentlichen Professor, veroffentlichte er die Anfangsgrunde der 

Naturgeschichte , 1772 die Anfangsgrunde der Naturlehre und 1775 die 

Anfangsgrunde der Chemie4. Ylld erschien eine Sammlung von Aufsatzen 

vermischten Inhalts unter dem Titel Physikalisch-Chemische Abhandlungen - kein 

Wunder, daB man seinen Tod neben ubermaBigem TabakgenuB auch "zuviel 

Nachtarbeit" [Bw 1:622] zuschrieb. Erxleben war den Anspriichen einer 

Bildungsanstalt entgegengekommen, die von ihren Angestellten erwartete, daB sie sich 

in der wachsenden gelehrten Offentlichkeit der Aufklarung profilierten. Auch wenn 

es vertraglich nicht festgeschrieben wurde, herrschte ein stillschweigendes 

Publikationsgebot, das von anderen Universitaten iibernommen wurde5. Die 

Professoren muBten veroffentlichen, und dabei traten sie mehr als je zuvor aus dem 

esoterischen Bildungskreis heraus in den literarischen Markt. Dabei befanden sich die 

(damals noch nicht so genannten) Naturwissenschaften oft in einer Zwickmiihle: 

einerseits herrschte ein "aufgeklarter" Hunger nach wissenschaftlichen Kenntnissen, 

Deutschlands eingerichtet, wenn er nicht so fruh verstorben ware. Ubrigens war seine Mutter, 
Dorothea Christiane Erxleben (1715-1762), die erste Frau, die in Deutschland einen medizinischen 
Doktorgrad erwarb. Naheres bei Heinz Bohm, Dorothea Christiane Erxleben. Ihr Leben und Wirken 
(Quedlinburg: 1965). 

3Neuausgabe 1782 und 1791 von Johann Friedrich Gmelin (1748-1804), dem Verfasser der 
umfangreichen Geschichte der Chemie (1191). 

^Neuausgabe 1784 von Johann Christian Wiegleb (1732-1804), einem der wichtigsten Chemiker 
seiner Zeit. Er zahlte zu den zahesten Verfechtern der phlogistischen Theorie. 

5Unter demEindruck Gottingens, wo sich, Kastner zufolge, ein Professor, der weder eigenstandige 
Forschungsarbeit betrieb noch veroffentlichte, ausnahm wie "Mausekiigelchen unter Pfeffer", 
verordnete die Universitat Wien ihren Professoren zwei Publikationen pro Jahr. [J.L. Heilbron, 
Electricity in the 17th and 18th Centuries. A Study of Early Modern Physics (Berkeley: University of 
California Press, 1979), S. 137]. 
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die nur durch verstarkte und zunehmend spezialisierte Forschungstatigkeit erworben 

werden konnten und die zwangslaufig die bereits veroffentlichten Informationen 

immer schneller veralten lieBen; andererseits war der rasch wachsende 

profitorientierte Buchmarkt daran interessiert, diese Kenntnisse so leichtverstandlich 

wie nur moglich zu gestalten und umfangreiche fachiibergreifende Lehrbiicher zu 

produzieren, die gleichermaBen fur den interessierten Laien und den Fachmann -

was konkret oft hie/3: fur den Studenten, der das Lehrbuch als Vorlesungsmitschrift 

benutzte - bestimmt waren. Unter diesen Umstanden erstaunt es nicht, daB Stil und 

Aufmachung bei der Abfassung wissenschaftlicher Bucher eine sehr viel wichtigere 

Rolle zu spielen begannen als zuvor. Auch in diesem Punkt hatte Erxleben gute 

Arbeit geleistet. Die Anfangsgriinde der Naturlehre, das popularste der drei 

Kompendien, fand so groBen Anklang, daB er selbst im Februar 1777 eine zweite, 

iiberarbeitete Ausgabe besorgen konnte. Nach seinem Tod ubernimmt Lichtenberg, 

der bereits 1776 die Redaktion des von Erxleben gegrundeten Gottinger Taschen 

Calender6 ubernommen hatte, die Herausgeberschaft, und das Kompendium erlebt 

vier weitere Auflagen . 

6 Also vor Erxlebens Tod, wie Joost/Schone noch einmal ausdriicklich betonen [Bw I: 651]. 
Allerdings geht aus der betreffenden Stelle (Brief an Chodowiecki vom 23.12. 1776) nicht eindeutig 
hervor, ob Erxleben die Herausgeberschaft endgultig oder nur fur das Jahr 1778 abgetreten hatte. 

71784, 1787, 1791 und 1794. Uber den "Erxleben" und Lichtenbergs Herausgeberschaft liegen 
drei Arbeiten vor: Dieter B. Herrmann, "Georg Christoph Lichtenberg als Herausgeber von Erxlebens 
Werk Anfangsgriinde der Naturlehre", NTM Schriftenreihefur die Geschichte der Naturwissenschqften, 
Technik und Medizin 6 (1969), H I : 68-81, H2:l-12; Bernhard Gilles, "J. Ch. P. Erxlebens 
Anfangsgrunde der Naturlehre als Spiegelbild der physikalischen Wissenschaften im letzten Viertel 18. 
Jahrhunderts", Dissertation: Universitat Mainz, 1978; und Andreas Kleinert, "Physik zwischen 
Aufklarung und Romantik: Die Anfangsgriinde der Naturlehre von Erxleben und Lichtenberg", 
Deutschlands kulturelle Entfaltung: Die Neubestimmung des Menschen, hg. v. Bernhard Fabian et al. 
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Zeit seines Lebens steht Lichtenberg seiner editorischen Arbeit 

zwiespaltig gegeniiber. Sein Unbehagen entladt sich in Planen fiir ein eigenes 

Kompendium, das brieflich erstmals 1786 angekiindigt wird und in den spateren 

Sudelbuchern wiederholt zur Sprache kommt . Doch wie bei so vielen anderen 

Werkplanen kommt er iiber verstreute Anmerkungen und Absichtserklarungen kaum 

hinaus9; das eigene Kompendium bleibt - einem seiner schonsten Aphorismen 

folgend - eine jener Vorstellungen, in der man sich einen ganzen Tag lang sonnen 

kann70. Seine Unzufriedenheit entziindet sich unter anderem an Erxlebens 

Originaltext; ab der vierten Auflage mehren sich in Briefen die kritischen 

Anmerkungen iiber Erxlebens naturwissenschaftliche Kenntnis und Vorgehensweise77, 

doch ist Lichtenberg infolge einer Weisung seines Verlegers und Hauswirtes dazu 

angehalten, nichts abzuandern. Umso mehr konzentriert er sich auf die Einschaltungen 

und Zusatze, die das Kompendium von 648 Seiten (1. Auflage) auf 733 Seiten (6. 

Auflage) anschwellen lassen. Zeitweilig arbeitet er gleichzeitig an der Herausgabe des 

Kompendiums, des Gottinger Taschen Calender und des Gottingischen Magazin. 

Termine konnen nicht eingehalten werden [vgl SB 4:469], "Stube und 

(Munchen: Kraus International Publications, 1980), S. 99-113. 

8Siehe SB 4:693/712/909 sowie L 166//233/780/799 bzw. VS 9:126-136. 

o 
Horst Zehe, "Georg Christoph Lichtenberg und die Metaphysischen Anfangsgrunde der 

Naturwissenschaft", Photorin 10 (1986), S. 3. Diese fiir Lichtenberg sehr typische 
Kritikzusammensetzung aus Detail und groflem Aus- und Uberblick wird uns noch ofter begegnen. 

1 0 C 38. 

1 1Siehe SB 4:583/584f./619/693/712/734f./794/804. 
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Stubentiirschlosser stinken bestandig vor Druckerschwarze" [SB 4:574] - die Klagen 

haufen sich: 

Meine Noten sind ein wahres Geschmier. Da ich das ganze iibersah, 
schamte ich mich ordentlich. Denn ich schrieb die Noten hinzu, wie 
jedesmal der Bogen zur Druckerei gehen sollte. Das Buch ist schon 
iiber 7 Wochen fertig, es lag nur noch an einem Kupferstich und an 
der Dedikation, und meiner Krankheit, denn da es doch in die Ferien 
ging, so liefl ich es liegen [SB 4:592]. 

Die Notwendigkeit, hinzuzufugen, "was die taglich wachsende Wissenschaft 

72 

forderte" , zwingt ihm einen unangenehmen Arbeitsrhythmus auf und schlagt sich 

in wachsender Unzufriedenheit mit der eigenen Tatigkeit nieder: 

Ich hoffe, meine Notizen zu Erxlebens Physik werden keinem 
ubelwollenden Rezensenten in die Hande fallen. Ich habe, da ich 
dariiber lese, alles, so wie es mir bei jedem Bogen vorkam, der neu 
gedruckt werden sollte, niedergeschrieben, und mir die gehorigen 
Einschrankungen und Erlauterungen beim Vortrag vorbehalten. Es ist 
wiirklich vieles darin, wie ich jetzt taglich sehe, sehr unbestimmt (...) 
Auch ist bei dem scharfen Trab, den die Physik jetzt reitet, vieles iiber 
der halbjahrigen Dauer des Drucks entweder alt oder unbrauchbar 
geworden, was es, nach meiner Lage, nicht war als ich es schrieb [SB 
4: 632]. 

Es ist nicht erstaunlich, dafl diese Arbeitsweise manchmal eine auffallige 

Konzentration auf Lieblingsideen und -materien nach sich ziehen kann. "Wenn man" 

- schreibt er anlaBlich der dritten Auflage - "so brockenweis schreibt und drucken 

laBt, [kann] oft selbst Laune einen Einflufi haben" [SB 4:598]. Eine andere Ausflucht 

Kastner, "Lobrede auf Georg Christoph Lichtenberg", S. 191. 
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ist der Ruckzug aus der steigenden Faktenflut in die Theorie. "Die traurigsten Spuren 

der Eile und des MifJmuts" [SB 4:804], auf die Lichtenberg in einem Brief an Kant 

hinweist, erwecken den Wunsch, sich - moglicherweise in einem eigenen 

Kompendium - von der Materie in die Methodologie zuriickzuziehen. Ein 

Kompendium, das sich nicht darin erschopfte, iiber das taglich neue Was der Natur 

Auskunft zu geben, sondern stattdessen der Frage nachginge, wie Natur zu erforschen 

sei, brauchte sich nicht lahger um den "scharfen Trab" der Physik zu kiimmern. Auch 

wenn es Lichtenberg nicht gelang, diesen durch Informationszuwachs bedingten 

Sprung von der Wissenschaft in die Wissenschaftstheorie im Rahmen einer 

selbstandigen Arbeit zu vollziehen, so wird die Besprechung seiner Kritik an der 

neuen Chemie doch zeigen, wie sehr er Positionen, die in einem eigenen, an Kant 

ausgerichteten Kompendium erlautert worden waren, in die Debatte einbringt. Was 

jedoch den "Erxleben" angeht, bleibt ihm nichts ubrig als weiterhin gute Miene zum 

bosen Spiel zu machen: 

Ich habe iiber ein paar leckgewordene Stellen wieder ein paar Bohlen 
genagelt, in einige Risse Lappen gestopft und manches zur 
Bequemlichkeit der Equipage an Bord bringen lassen, aber freilich ist 
nur gesorgt worden, den Korper kummerlich wieder einige Zeit in 
stiller See bei guter Witterung schwimmend zu erhalten [SB 4:794]13. 

Doch trotz aller Vorbehalte weiB er, auch wenn er es nie direkt ausspricht, 

Ein schones Beispiel fiir Lichtenbergs Neigung, Bucher als Transportvehikel zu beschreiben. Oft 
ist es nicht das Buch, sondern der Wissenserwerb selbst, der als Reise dargestellt wird. Das nur als 
erster Hinweis, wie bei ihm Print- und Transportmedien ineinander iibergehen. 
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was er dem Kompendium an beruflichem Prestige verdankt. Der "Erxleben" 

entwickelt sich zum meistbenutzten naturwissenschaftlichen Lehrbuch der Zeit14 und 

ermdglicht es ihm, unmittelbar in die physikalischen und chemischen Debatten 

einzugreifen. Dem fachkundigen Publikum entgeht nicht, dafl die von Ausgabe zu 

Ausgabe anwachsenden Kommentare und Einschaltungen das Original oft in den 

Schatten stellen. "Passabel auszudriicken, was andere Leute gedacht hatten, war seine 

ganze Starke" [J 951]. Obwohl das Buch nur einmal iibersetzt wird (1790 ins 

Danische), hilft es mit, den Abstand zwischen dem naturwissenschaftlich 

zuriickhangenden Deutschland einerseits und England und Frankreich andererseits zu 

verringern, indem es dazu beitragt, Deutschland zu einem Sammelpunkt der 

europaischen Wissenschaftsentwicklung zu machen - einem Land, in dem vielleicht 

weniger geforscht und entdeckt, dafur aber besser geschrieben und verhandelt wird 

als anderswo. In der Vorrede zur dritten Auflage klingt dies unmiBverstandlich an: 

Die physikalischen Schriften der Auslander haben bey uns sehr oft das 
Gliick, das sie bey anderen Nationen nicht haben, nemlich von 
Mannern iibersetzt zu werden, die selbst bessere Originale hatten 
schreibenkonnen.(...) Ja, was hier Erwahnung verdient ist: Auslander 
selbst haben dieses bemerkt. Ich weiB, dafi nunmehr Englander und 
Italiener das deutsche erlernen, aus der loblichen Absicht, das beste 

Hans Blumenberg, Die Genesis der kopernikanischen Welt (Frankfurt/M: Suhrkamp, 1975) S. 
609. Heilbron, History of Electricity..., S. 16, nennt es "the best German physics text of the eighteenth 
century", Kleinert, "Physik zwischen Auflarung und Romantik...", S. 99, "das deutsche Standard-
Lehrbuch [der Physik]". Volta, der plante, das Werk ins Italienische zu ubersetzen, bemerkte: "Keines 
der neuesten Physikbiicher hat mir letzten Endes gefallen...Einzig und allein das von Erxleben, 
uberarbeitet, erweitert und kommentiert...von Lichtenberg, einem der besten Physiker von heute...Es 
ist mit solcher Klarheit geschrieben, dafi sich dem Leser die Dinge wie von selbst einpragen". Zit. 
in: Verrecchia, Georg Christoph Lichtenberg. Der Ketzer des deutschen Geistes, S. 239f. 
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was in Europa geschrieben wird, lesen zu konnen75. 

In den Sudelbuchern hdrt sich das anders an: "Die Deutschen schreiben die Bucher, 

aber die Auslander machen, daB sie sie schreiben konnen" [J 524]. Als Herausgeber 

eines Kompendiums iiber Naturlehre, das in Erxlebens eigenen Worten "nicht nur die 

Anfangsgriinde dieser Wissenschaft selbst..., sondern das auch zugleich zur 

Geschichte derselben und zur Bucherkenntnis Anleitung [gibt]"76, unterstutzt 

Lichtenberg die "Nachahmungssucht" der bestandig von ihm kritisierten deutschen 

Gelehrtenkultur mit ihrem "entsetzlichen Hang, aus den Goldkorngen ihrer Nachbarn 

Draht zu ziehen" [D 179]. Bei aller offentlichen Anerkennung vergiBt er nie, daB 

er eine Tatigkeit ausiibt, die er vermeiden wollte (C 346: "Wenn ich doch eine 

Verrichtung wahlen soil, die tausend Menschen schon vor mir gewahlt haben, so soil 

es gewili das Kompendienschreiben nicht sein"), und daB sein Ruhm auf einer 

falschen Einschatzung beruht: "Ein Mann, der ein Compendium schreibt, worin er 

zusammentragt, ist so viel geachtet als der Mann der ein Buch schreibt" [UB 42]. 

Kompendien sind Faktensammlungen, die an der Oberflache der Wissenschaften 

verharren und ihre inneren Zusammenhange nicht darstellen konnen: "Der Mann, der 

glaubt ein Kompendium ware ein Buch, oder Facta registrieren ware Geschichte 

schreiben" [E 232]. Kein Wunder, daB er sich im Gedanken mit einer Schrift 

"[g]egen das Kompendienschreiben" beschaftigt, in der "dieses so lacherlich als 

Zit. aus: Gilles, "J. Ch. P. Erxlebens Anfangsgriinde der Naturlehre als Spiegelbild...", S. 126f. 

'Beginn der Vorrede zur ersten Auflage. Zit. aus: Gilles, "J.Chr. P. Erxleben...", S. 117. 
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mdglich gemacht" [D 11] wird. 

Lichtenbergs ambivalente Selbsteinschatzung seiner herausgeberischen 

Tatigkeit weist auf einen auBerst schwierigen Umstand, den man als eigentlichen 

problematischen Kern seiner schriftstellerischen Arbeit ausmachen kann. Es geht, 

grob gesagt, um den Widerspruch, dafi das, wozu er sich am besten eignet, das 

Kommentieren und Kritisieren von vorliegendem Material, genau das enthalt, was ihm 

am meisten widerstrebt, namlich die Befangenheit in alten Texten, die sich im 

schlimmsten Falle in der Kunst erschopft, "aus ein paar alten Buchern ein neues zu 

machen" [F 136]. Seine Kritik an einem GroBteil der literarischen und 

wissenschaftlichen Produktionen seiner Zeit zielt auf die - oft modische -

Fremdbestimmtheit dieser Arbeiten, der er mit der Forderung nach wahrheitsgetreuer 

Wiedergabe der individuell bestimmten Gedanken, Empfindungen und Beobachtungen 

zu begegnen versucht. Die Auseinandersetzungen mit dem Geniekult des Sturm und 

Drang, die Streitschriften gegen Lavaters Physiognomie, die Kritik an den 

/ 7 

orthographischen Reformversuchen des Johann Heinrich VoB sowie an den im 

Kompendium vorgetragenen Theorien folgen somit im Grunde den gleichen Leitlinien. 

Den gemeinsamen Nenner bilden sprachphilosophische Uberzeugungen Lichtenbergs, 

die prinzipiell auf die Ablehnung jeder modisch-leeren oder doktrinaren Sprachpraxis 

hinauslaufen, in Kombination mit dem standigen methodologischen Hinweis auf die 

Vgl . hierzu 1:8. 
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Wichtigkeit naturgetreuer Welt- und Selbstbeobachtung, die dem jeweiligen 

poetologischen oder wissenschaftlichen Regelkanon vorangestellt und potentiell 

J O 

iibergeordnet werden . Das bedeutet, daB die in den Anfangsgrunden der Naturlehre 

anzutreffenden Einwande nicht immer ausschlieBlich fachbezogen sind und mit 

"Naturwissenschaft" manchmal weniger gemein haben, als es den Anschein hat. Die 

Kritik, vor allem wenn sie rein fachlich nicht ausreichend fundiert ist, ist nicht zuletzt 

ein Gestus der Eigenstandigkeit. Die Streitlust, mit der der Herausgeber Lichtenberg 

kleingedruckt und in Klammern gegen manche Theorien und auch gegen Erxleben 

selbst zu Felde ziehti5>, ist mithin auch der Versuch, sich eine gewisse Unabhangigkeit 

zu bewahren und die eigene Arbeit nicht im "deutschen" Widerkauen des bereits 

Vorliegenden versanden zu lassen. 

Daher kann es nicht erstaunen, daB Lichtenberg einer Theorie um so 

hartnackiger widerspricht, je dogmatischer sie auftritt. AuBerhalb der 

Naturwissenschaften ist der bekannteste Fall seine langjahrige Auseinandersetzung mit 

der Physiognomie Lavaters, dazu kommt die (im Rahmen dieser Arbeit wichtigere) 

Kritik an VoB. Im Rahmen der Naturwissenschaften ist die harteste Konfrontation die 

mit der neuen, "antiphlogistischen" Chemie Lavoisiers. Sie beginnt in den spaten 

18 
Vgl . Rippmann, Werk und Fragment, S. 86. Ob allerdings Lichtenberg mit seiner Kritik wirklich 

ein "Gegenbild zum Sturm und Drang" entwarf und so "eine eigentliche Poetik der Aufklarung" schuf 
[ibid., S. 85], ist hochst zweifelhaft. Wenn man einer Poetik, die zu bestimmen versucht, was Literatur 
ausdrucken soil, stattdessen rat, sich auf die Frage konzentrieren, wie gute Literatur geschrieben wird, 
dann geht man nicht auf diese Poetik ein, sondern nur an ihr vorbei. In dieser Versteifung auf 
methodologischebzw. vorgehenstheoretischeFragestellungen ahneln sich Lichtenbergs Kritik des Sturm 
und Drang und seine Einwande gegen die neue Chemie. 

19 
Den besten Uberblick der oft recht amusanten Streitereien zwischen Erxlebens Originaltext und 

Lichtenbergs Anmerkungen gibt Kleinert, "Physik zwischen Aufklarung und Romantik", S. 103ff. 
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achtziger Jahren und dauert bis zu Lichtenbergs Tod an. Geht man von den oben 

ausgefuhrten Uberlegungen aus, dann liegt der Grand fur Lichtenbergs Reserve 

10 

zunachst einmal darin, daB zu seinen Lebzeiten keine andere neue wissenschafthche 

Theorie zugleich so selbstsicher und so erfolgreich aufgetreten ist. Allerdings werden 

die nachfolgenden Untersuchungen zeigen, wie sehr sein Widerstand, von 

praxisbezogenen und wissenschaftstheoretischen Erwagungen abgesehen, iiber das 

Bestreben nach Eigenstandigkeit hinausgeht. 

Damit entfallen alle Theorien des "physikalischen Erlosers" Newton [SB IV:886], dem 
Lichtenberg oft mit beinahe religioser Ehrerbietimg begegnet. Allerdings finden sich auch kiihlere 
Einschatzungen, in denen Newtons Werk als eine Produkt aus Zufall, Gelegenheit und Ehrgeiz 
beschrieben wird [F 1195]; an einer Stelle wird sogar das Gesetz der allgemeinen Schwere, dem sonst 
Ewigkeitswert zugesprochen wird [vgl. J 1223], mit dem hypothetischen Phlogiston verglichen: "So 
wie es jetzt mit dem Phlogiston steht, so mag es wohl mit den meisten Dingen der Naturlehre stehen, 
selbst die Lehre von der Schwere nicht ausgenommen" [J 1954]. 
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2 Die chemische Revolution 

Die chemische Revolution Lavoisiers gilt als die erste wirkliche Revolution der 

Wissenschaftsgeschichte, die von ihrem Schopfer von Anfang an als solche erkannt 

worden war27. Lavoisier hatte bereits im Februar 1773, im Friihstadium seiner 

systematischen Forschungen, seinem Notizbuch anvertraut: "L'importance de l'objet 

m'a engag6 a reprendre tout ce travail, qui m'a paru fait pour occasionner une 

22 

revolution en physique et en chimie" . Die Selbstsicherheit dieser Ankundigung muJ3 

vor dem Hintergrund der Chemie des 18. Jahrhunderts gesehen werden: bei der 

"Revolution", die sich Lavoisier von seiner Arbeit versprach und die kurz vor der 

politischen einsetzte, handelte es sich weniger um die radikale Umgestaltung einer 

bereits vorhandenen Wisssenschaft als um die Erschaffung einer neuen . Bis zur 

lavoisierschen Revolution war die Chemie weniger eine Wissenschaft als ein 

J. Bernhard Cohen, Revolution in Science (Cambridge, M A : Belknap, 1985), S. 229ff. Die in 
der gesellschaftlichen Extrapolation des naturwissenschaftlichen Begriffs "Revolution" enthaltene 
Problematik wird in Kapitel 11:2 besprochen. 

22 
Zit. in Henry Guerlac, "The Chemical Revolution: A Word from Monsieur Fourcroy", Ambix 

23 (1976), S. 1. Ironischerweise gab es noch einen, der vom revolutionaren Charakter seiner 
Forschungen auf dem gleichen Gebiet iiberzeugt war: den "Pinsel" [J 1206] Marat, dessen obskure 
Licht- und Feuertheorie Lavoisier in seiner Eigenschaft als Akademiemitglied verrissen hatte, was ihm 
die - todliche - Gegnerschaft des Pamphletisten ein- und allgemein zur akademiefeindlichen 
Radikalisierung bestimmter Wissenschaftszweige beitrug [Vgl. Robert Darnton, Mesmerism and the 
end of Enlightenment in France (Cambridge, M A . : Harvard University Press, 1968), S. 92ff, sowie 
Charles Coulston Gillispie, Science and Polity in France at the End of the Old Regime (Princeton: 
Princeton University Press, 1980), S.290-331]. Auch Lichtenberg hatte Marats Recherchesphysiques 
sur lefeu rezensiert [GGA 1781, Zugabe, St. 12 V . 24.3., S. 177-187; vgl. auch J 1213/1761]. 

2 3Thomas L . Hankins, Science and the Enlightenment (Cambridge London: Cambridge University 
Press, 1985), S. 81. 
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Wissensbundel, theoretisch der Physik als philosphia naturalis einverleibt und in der 

Praxis oft auf Bergbau, Apothekenwesen, Numismatik und andere Handwerke 

beschrankt. Die Entwicklung zur "Lieblingswissenschaft" (Gmelin)24, die endgultig 

den Beigeschmack alchimistischer Quacksalberei abstreifen konnte und in der 

lavoisierschen Theorie gipfelte, dem "luxurioseste[n] Geschenk des Ancien Regime 

25 

an die europaische Naturwissenschaft" , gehort zu den Erfolgsgeschichten des 18. 

Jahrhunderts. Die umfassenden okonomischen, gesellschaftlichen und 

men tali tatsgeschichtlichen Ursachen konnen hier nicht besprochen, nur vorausgesetzt 

werden. Entscheidend fur diesen wissenschaftlichen EmanzipationsprozeB - der sich 

in einer Reihe von Handbiichern niederschlug, die sich von der ubergeordneten 

Physik wie auch von der mit der Chemie assoziierten Pharmazeutik abzusetzen 

versuchten - ist eine verstarkt experimentelle Beschaftigung mit den Luftarten. Die 

pneumatische Ausrichtung - die allerdings in Deutschland nicht so gegenwartig war 

"[C]hemistry enjoyed the status of a Lieblingswissenschaft because it appealed to men who, 
thanks to their occupations, locations, and social positions, not only knew something about the science 
but also shared in the Enlightenments's faith that scientific knowledge could promote personal success 
and social progress" [Karl Hufbauer, "Chemistry's enlightened audience", Studies on Voltaire and the 
Eighteenth Century, vol. 153 (1976), S. 1073]. Das lafit sich von fast jeder anderen Wissenschaft in 
der Aufklarung sagen. Wichtiger sind Hufbauers Analysen und Statistiken zum sozialen Hintergrund 
der chemisch Interessierten sowie der institutionellen Verankerung der Chemie an den Lehranstalten 
[vgl. ibid., S. 1080ff.] 

Hans Schimank, "Der Chemiker im Zeitalter der Aufklarung und des Empire (1720-1820", Der 
Chemiker im Wandel derZeiten, hg. v. Eberhard Schmauderer (Wienheim: Verlag Chemie, 1973), S. 
254. 

Erxlebens Anfangsgriinde der Chemie sind dafiir ein gutes Beispiel. Vgl . Schimank, "Der 
Chemiker...", S. 241f. 
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27 
wie in England oder Frankreich - veranlaBte spater manche Kommentatoren, die 

"neue" oder "antiphlogistische" Chemie auch als "System der Gasisten" zu 

bezeichnen. 

Bei der Mitte des Jahrhunderts beginnenden Analyse der neuentdeckten Gase 

spielt eine Hypothese eine Rolle, die fiir die Chemie des 18. Jahrhunderts von groBer 

Wichtigkeit war, weil sie als einzige Verbrennungs-, Kalzinierungs-und 

Atmungsvorgange auf einen gemeinsamen Nenner bringen konnte: das Phlogiston. 

Die von Lavoisier und seinen Mitarbeitern herbeigefuhrte Vereinheitlichung der 

modernen Chemie wurde teilweise vom Phlogiston vorweggenommen; in manchen 

Punkten brauchten die Reformer sich nur darauf zu beschranken, die phlogistischen 

Theoreme umzukehren. 

Die Idee ging auf Johann Joachim Becher (1635-1682) zuriick, der in seiner 

Physica Subterrena die an Aristoteles anschlieBende Elementenlehre dahingehend 

modifiziert hatte, dafi er als Grundstoffe neben dem Wasser drei Arten von Erden 

ausmachte, wobei bei alien Verbrennungsvorgangen "entzundliche" Erde freigesetzt 

wird und "trockene" oder "glasartige" zuriickbleibt. Bechers Theorie wurde von 

Georg Stahl abgeandert; in seinem einflufireichen Specimen beccherianum wurde aus 

27 
Hufbauer, "Chemistry's enlightened audience", S. 1086. Lichtenberg hat sich vor allem in den 

friihen achtziger Jahren mit den Luftarten beschaftigt; vgl. z. B. "Kurze Geschichte einige der 
merkwiirdigsten Luftarten" [GTC (1783), S. 48-77]. Sein Interesse hing nicht zuletzt mit seinen 
aeronautischem Interesse zusammen (vgl. 111:2). 

28 
Lichtenberg zufolge auch J.F. Westrumb (1751-1819), einer der wichtigsten deutschen Chemiker 

[VS 7:95]. 
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der entziindlichen Erde das Phlogiston, eine Substanz, die alien brennbaren Stoffen 

eigen ist und bei Verbrennungs-, Kalzinierungs-, Atmungs- und Sauerungsprozessen 

an die Luft entweicht. Mithin war das, was die modeme Chemie als einfache 

Substanz bezeichnet, beispielsweise ein Metall, in der phlogistischen Theorie eine 

Verbindung des Metalls mit dem Phlogiston; umgekehrt erschien das, was heute 

"Oxyd" genannt wird, den meisten Chemikem vor Lavoisier als das "reine" Metall, 

29 

das aufgrund seines kalkartigen Aussehens "MttaUkalk" genannt wurde. 

Als unwagbares Prinzip der Brennbarkeit bestimmte der Phlogistonanteil eines 

Stoffes, wie weit dieser verbrennen konnte. Die hohe Brennbarkeit der Kohle war 

Zeichen ihres hohen Phlogistongehalts, das beim Verbrennen zur Ganze abgesetzt 

wurde und Asche hinterlieB. Diese Interpretation war in der Lage, die im 

Hiittenwesen schon lange bekannte und praktizierte Umwandlung eines Metallkalkes 

in das Metall durch Zugabe von Kohle zu erklaren: das von der brennenden Kohle 

abgegebene Phlogiston verbindet sich mit dem Kalk zum Metall. Stahl konnte das 

experimentell nachweisen, indem er Kohlenstiicke auf erhitztes Bleioxyd fallen lieB 

und beobachtete, daB sich an jeder Aufschlagstelle sofort Blei bildete . Gleiches gait 

fur den Ubergang von dem brennenden phlogistonreichen Schwefel [S] zur 

phlogistonarmen schwefligen Saure [HSOJ, die nach Abgabe des letzten 

Oft auch Metallkalx oder -kalch. Der Einfachheit halber wird hier durchgehend die Schreibweise 
-kalk benutzt. 

3 0Bekanntlich wird dieser Vorgang von der modernen Chemie damit erlart, daB sich der 
Kohlenstoff der Kohle mit dem gebundenen Sauerstoff des Bleioxyds zu Kohlendioxid verbindet und 
das reine Blei zurucklaBt: 2PbO + C -* 2PB + C 0 2 . 
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Phlogistonrestes Schwefelsaure [H2S04] bildet. Bei jeder Aufldsung in Saure wird 

Phlogiston freigesetzt: z.B. wird aus in Salpetersaure aufgelostem Zinn Zinnkalk. Das 

bedeutete, daB "Saure", "Kalk" und "Asche" Zustandeohne Phlogiston bezeichneten; 

das Phlogiston wiederum ermoglichte Dichte, Glanz und Formbarkeit der Metalle57. 

Trotz ihrer Koharenz und vielseitigen Anwendbarkeit war die phlogistische 

Theorie weder allgemein akzeptiert noch unumstritten. Es kann keine Rede davon 

sein, daB die Stahlsche Theorie jemals so tonangebend war wie die Newtons oder die 

spatere antiphlogistische Chemie. Eine der wichtigsten Ungereimtheiten war die schon 

lange vor den ausgefeilten Messungen Lavoisiers bekannte Tatsache, daB der "reine" 

Metallkalk mehr wiegt als das "zusammengesetzte" Metall52. Der Einwand wurde 

seitens der Phlogistiker entweder ignoriert (das Gesetz von der Erhaltung der Masse 

spielte bis zu Lavoisier keine so groBe Rolle) oder mit einem Ruckgriff auf 

Aristoteles abgewiegelt: weil das Phlogiston die unwagbare Essenz des Feuers ist, das 

Feuer aber vom Erdmittelpunkt wegstrebt, hat das Phlogiston iiberhaupt kein oder 

33 

sogar negatives Gewicht . Zudem war den Forschern nicht entgangen, daB 

Verbrennungsvorgange in luftdicht abgeschlossenen Raumen sehr oft endeten, bevor 

die betreffenden Korper zur Ganze verbrannt waren. Anstatt das jedoch mit dem 

31 
Hankins, Science and the Enlightenment, S. 94. 

32 
Ein Problem, mit dem sich auch Erxleben beschaftigt hatte [Physikalisch-Chemische 

Abhandlungen (Leipzig: 1776), S. 257]. Vgl . weiterhin Antoine-Laurent Lavoisier, "Analyse de 
memoire sur 1'augmentation de poids des metaux par la calcination", Oeuvres (Paris: Imprimerie 
Imperiale, 1862), Band 2, S. 97-99 [Erstveroffentlichung Histoire de I'Academie des Sciences (1774), 
S. 20] sowie "Details historiques sur la cause de l'augmentation de poids", ibid., S. 99-103. 

3 3 V g l . hierzu auch 1:8. 
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Verbrauch der Luft oder einem ihrer Teile in Verbindung zu bringen, erklarte man 

das vorzeitige Ende mit der Sattigung der Luft durch Phlogiston. Wenn aber das 

Phlogiston mit dem "Element" Luft eine Verbindung eingehen konnte, die man 

"phlogistische" Luft nannte, dann muBte es im Gegenzug auch moglich sein, der Luft 

Phlogiston zu entziehen und die entstandene "dephlogistische" Luft auf ihre Qualitaten 

hin zu untersuchen. 

In diesem Zusammenhang entwickelte sich ein Experiment zu einer Art 

experimentum cruris der antiphlogistischen Theorie. Es handelt sich (in moderner 

Terminologie gesprochen) um die Reduktion des Quecksilberoxyds. Quecksilber hat 

den Vorteil, daB es beim Erhitzen Quecksilberoxyd bildet und sich dann durch bloBe 

Erhohung der Hitzezufuhr ohne Zugabe eines "phlogistonreichen" Stoffes wie Kohle 

in Quecksilber zuriickverwandelr*4. Der erste ProzeB beruhte auf Phlogistonabgabe, 

der zweite auf Phlogistonaufnahme; folglich war die am Ende zuriickgebliebene Luft 

phlogistonfrei. Lavoisier erkannte die Wichtigkeit des Experiments -

Tous les oxydes de mercure 6tant susceptibles de se revivifier, et de 
restituer dans son 6tat de purete l'oxygene qu'ils ont absorbe, aucun 
m6tal n'etait plus propre a devenir le sujet d'experiences tres-
concluantes sur la calcination et l'oxydation des m6taux55. 

3 4Weswegen das Quecksilber in der Alchemie eine so bedeutende Rolle spielte: es wurde (wie der 
Vogel Phonix) quasi aus seiner eigenen Asche wiedergeboren. 

Z5Oeuvres, Band 1, S. 361. 
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- war sich aber gleichzeitig seiner groBen technischen Schwierigkeiten bewuBt . 

Die "phlogistonfreie" Luft war erstmals im August 1774 von Joseph Priestley entdeckt 

37 

und untersucht worden . Er stellte fest, daB die Luft sich ausgezeichnet dazu eignete, 

Verbrennungs- und Atmungsvorgahge zu unterhalten und nannte sie, in 

Ubereinstimmung mit der phlogistischen Theorie, von der er nie loskam, 

dephlogistated air. 

Die Entdeckung der "reinen" dephlogistierten Luft in Kombination mit der 
38 

Analyse "inflammablen", "fixen" und anderen Luftarten mit ihren chemischen 

Eigenschaften geriet zwangslaufig mit der phlogistischen Theorie in Konflikt. Das 

Phlogiston, das der pneumatischen Chemie anfanglich einen Forschungsrahmen 

bereitgestellt hatte, war in dem zunehmend komplexeren Gassystem nicht mehr 
"Comme, de toutes les experiences que Ton peut faire sur l'oxydation des metaux, celles sur 

le mercure sont le plus concluantes, il serait a souhaiter qu'on put imaginer un appareil simple, au 
moyen duquel on put demonstrer cette oxydation et les resultats qu'on en obtient dans les cours 
publics" [Oeuvres, Band 1, S. 363. Zu den Schwierigkeiten, die mit den verschiedenen Formen der 
Oxidgewinnung, den Meflkomplikationen, dem Stickstoffanteil sowie der Notwendigkeit, zwecks 
genauer Quantifikation der beteiligten atmospharischen Gase das Experiment in einem luftdichten 
Behalter durchfiihren zu mfissen, zusammenhangen, vgl. ibid. S. 35ff. und 358ff.. Man beachteauch 
die Betonung der cours publics]. 

3 7 O b Priestley den Sauerstoff wirklich als erster entdeckt hat, ist Gegenstand einer langwierigen 
Prioritatsstreitigkeit und hangt, ganz im Sinne Lichtenbergs gesprochen, letztlich davon ab, wie man 
den Begriff entdecken faflt. Beispielsweise hatte Pierre Bayen (1725-1798) bereits 1774 in den 
Observations sur la Physique einen Artikel iiber Gewichtsabnahme und Gasabgabe bei der 
Quecksilberreduktion beschrieben und festgestellt, daB es sich bei dem entweichenden Gas immer um 
das gleiche handle - ohne es allerdings zu benennen. Priestleys Verdienst ist also der einer 
systematischen Benennung, wobei es wiederum fraglich ist, ob man wirklich etwas entdeckt hat, wenn 
man ihm einen inkorrekten Namen gibt. Lavoisier wiederum ist wiederholt vorgeworfen worden, daB 
er "seine" Entdeckung des Sauerstoffs einem Besuch Priestleys in Paris verdanke, bei dem dieser 
freimfitig fiber seine Experiment geplaudert habe: eine Anschuldigung, die in Marats Schmahungen 
wieder auftaucht. 

•to 
Die von Cavendish entdeckte "inflammable" Luft (in Deutschland oft nach Scheele "Feuerluft" 

genannt) entspricht dem heutigen Wasserstoff; bei der "fixen" Luft - erstmals 1727 von Stephen Hales 
in seiner Vegetable staticks beschrieben - handelt es sich um Kohlendioxid. 
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unterzubringen. Manche Chemiker identifizierten es mit der von Cavendish entdeckten 

inflammablen Luft, einige sahen darin eine bestimmte Gaskombination, wahrend 

andere es zu einer unuberprufbaren Imponderabilie entmaterialisierten. Folge davon 

war eine unbestimmte Mehrdeutigkeit des Begriffs, die Lavoisier einer vernichtenden 

Kritik unterzog: 

[L]es chimistes ont fait du phlogistique un principe vague qui n'est 
point rigoureusement defini, et qui, par consequent, s'adapte a toutes 
les explications dans lequelles on veut le faire entrer; tantot ce principe 
est pesant, et tantot il ne Test pas; tantot il est le feu libre, tant il est 
le feu combinê  avec 1'element terreux; tantot il passe a travers les pores 
de vaisseaux, tantot ils sont impen&rables pour lui; il explique a la fois 
la causticite et la non-causticit6, la diaphanit6 et 1'opacity, les couleurs 
et 1'absence des couleurs. C'est un veritable Protee qui change de 
forme a chaque instant . 

Der hier angesprochene Punkt wird im Laufe dieser Arbeit leitmotivisch 

wiederkehren. Lavoisier kritisiert die Unbestimmtheit wissenschaftlicher 

Bezeichnungen, die ensteht, wenn einzelne Forscher nach eigenem Gutdiinken 

festlegen, was damit ausgedriickt werden soli. Als Anhanger Condillacs40 sah er in 

diesen mangelhaft deftnierten Begriffen eine Hauptquelle wissenschaftlicher 

Fehlleistungen, weil Worter wie Phlogiston Ungenauigkeiten sprachlich fixierten und 

j y"Reflexions sur le Phlogistique" (1784), Oeuvres , Bd. II, S. 640. Vgl . auch den Aufsatz 
"Considerations generates sur la dissolution des metaux" [ibid., S. 509-527], wo es zu Beginn heiBt: 
"Cet etre [phlogistique], introduit par Stahl dans la chimie, loin d'y avoir porte la lumiere, me parait 
en avoir fait une science obscure et inintelligible pour ceux qui n'en ont pas fait une etude tres-
particuliere; c'est le Deus ex machina des metaphysiciens: un etre qui explique tout, et qui n'explique 
rien, auquel on suppose tour a tour des qualites opposees" [S. 510; Hervorhbg. i . Text]. 

Zum EinfluB Condillacs siehe 1:3. 
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dadurch jede Form korrekter Analyse a priori ausschlossen. Exakte Forschung bedarf 

exakter Ausdriicke; sind sie jedoch fehlerhaft, dann wirken sich die in ihnen 

enthaltenen Trugschlusse zwangslaufig auf jeden nachfolgenden Erkenntnisschritt aus 

und entfernen den Forscher immer weiter von den objektiven Tatsachen. Die 

Erkenntniskraft einer Wissenschaft hangt direkt von ihrer Sprache ab, daher ist es 

unumganglich, neue, korrekte Bezeichnungen fiir objektiv analysierte Tatsachen 

einzufiihren, statt Forschungsergebnisse mit den bereitliegenden inkorrekten zu 

benennen, die - wie das Phlogiston - inzwischen so unbestimmt und aufgeblaht 

sind, daB alles in sie hineinpalit. 

Lavoisiers Einwande gegen die Unbestimmtheit des proteischen Phlogistons 

waren um so gewichtiger, als er bereits iiber eine Theorie verfiigte, in der das 

Phlogiston keine Rolle spielte. Diese sogenannte antiphlogistische Chemie47 war in 

vielen Punkten das Spiegelbild der phlogistischen. Was diese in Form des Kalks als 

reines Element angesehen hatte, analysierte Lavoisier als Kompositum aus Metall und 

Priestleys dephlogistierter Luft . Zudem hatte er parallel zu Cavendish 

nachgewiesen, daB das Produkt einer durch Hitze oder Explosion erfolgten Mischung 

aus dephlogistierter und inflammabler Luft Wasser ist. Laut Cavendishs modifizierter 

Zur Problematik dieser Bezeichnung siehe 1:5. 

4 2 A u c h ein Ergebnis der Reduktion des Quecksilberoxyds, bloB das Lavoisier die entweichende 
"reine" Luft als urspriinglichen Bestandteil des Quecksilberkalks ansah, wahrend andere die Luft als 
nachtraglich darin abgelagert analysierten. Dieser Einwand wird in der deutschen Quecksilberdebatte 
eine Rolle spielen (vgl. 1:4). 
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phlogistischer Theorie, in der das Phlogiston mit inflammabler Luft gleichgesetzt 

wurde, hatte die inflammable Luft verbrennen miissen; wenn sie sich aber mit der 

dephlogistierten zu Wasser vereinigte, dann war da i) eine klare Widerlegung von 

Cavendishs Interpretation, und ii) die Umkehrung des beruhmten Experiments, bei 

dem sich iiber heiBes Eisen gezogener bzw. durch eine gliihende Spiralrohre 

geleiteteter Dampf zu dephlogistierter und inflammabler Luft zersetzt wird 4 5. Diese 

wassererzeugende Qualitat der inflammablen Luft bewog ihn, sie hydrogene zu 

nennen. Analog dazu bezeichnete er Priestleys dephlogistierte Luft als oxygene (von 

gr. oxys), weil er sie fur Verbrennungs- und Kalzinierungsprozesse, vor allem aber 

fiir alle Sdurebildungen zustandig hielt. Wie oben bemerkt, beschrieb die phlogistische 

Theorie Verbrennungen und Saurebildungen als Phlogistonabgabe; es war daher nur 

folgerichtig, daB Lavoisier im Rahmen seiner Inversion der alten Theorie diese 

Vorgange als Aufnahme einer saureerzeugenden Substanz interpretierte. Seine iiber 

Jahre hinweg schrittweise durchgefuhrte Analyse hatte folgendes erbracht: 

i) Atmung: Ein Lebewesen kann in einem abgeschossenen Raum eine Weile 

existieren, bevor es verendet. Das Luftvolumen andert sich dabei nicht, wohl aber die 

Luftqualitat. Die Luft am Ausgang des Experiments kann weder Atmungs- noch 

Verbrennungsprozesse unterhalten, triibt aber Kalkwasser, wodurch nachgewiesen 

werden kann, daB es zu einem bestimmten Teil - und zwar zu 1/5 - aus "fixer 

Luft" (Kohlendioxid) besteht. Atmung besteht also aus der Umwandlung desjenigen 

'Auf diese Experimente wird in 1:6 und 111:2 b) naher eingegangen. 
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Gases, das Feuer unterhalten kann, in fixe Luft4 4. 

ii) Verbrennung: Brennendes Quecksilber verbraucht in einem abgeschlossenen 

GefaB 1/5 der Luft. Das iibrigbleibende Gas, das weder Atmung noch Verbrennung 

unterhalten kann, Kalkwasser jedoch nicht triibt, wurde seiner "lebensfeindlichen" 

Qualitaten wegen urspriinglich azote (Stickstoff) genannt. Bei der anschlieBenden 

Reduktion des Quecksilberkalks entsteht ein Luftgemisch, welches mit dem 

anfanglichen identisch ist. Wenn man das vom erhitzten Kalk abgegebene Gas 

gesondert auffangt und untersucht, stoBt man auf die von Priestley beschriebene 

"reine" Luft. Bei der Verbrennung/Kalzinierung wird also die reine Luft ans Metall 

gebunden; also ist "Luft" ein Gemisch aus 4/5 Stickstof und 1/5 "dephlogistierter" 

Luft. 

iii) Saurebildung: Bei der Bildung von Schwefel- und Phosphorsaure infolge von 

Verbrennung tritt genau das gleiche ein wie in ii). Die Auflosung eines Metalles in 

Saure stellt eine "nasse" Kalzinierung (par la vote humide)45 dar. Weiterhin war es 

Lavoisier moglich zu ermitteln, daB es verwandte Sauren gibt, die sich nur durch 

ihren Anteil an "reiner" Luft unterscheiden: je hoher dieser Gasanteil, desto starker 

die Saure - eine direkte Inversion der phlogistischen Theorie, bei der 

Lavoisier, "Experiences sur la respiration des animaux et sur les changements qui arrivent a l'air 
en passant leur poumon" (1777), Oeuvres, Band 2, S. 174-183. 

4 5 V g l . Henry Guerlac, Antoine-Laurent Lavoisier: Chemist and Revolutionary (New York: Charles 
Scribner, 1975), S. 88-94. 
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Phlogistonzugabe die Sauerung vermindert hatte46. 

Theoretisch hatte die Moglichkeit bestanden - und Lichtenberg hat auf sie 

hingewiesen47 - dieses Gas mit Blick auf seine Wichtigkeit bei der Verbrennung, 

der Verkalkung oder der Atmung zu benennen. Fur Lavoisier standen jedoch die 

saurebildenden Eigenschaften im Vordergrund, was verstandlich ist, wenn man sich 

vor Augen halt, daB seine Sauerstofftheorie in erster Linie eine Theorie der Sauren 

ist 4 S . Er ging davon aus, daB der Sauerstoff fur alle Saurebildungen zustandig sei: 

einer seiner wenigen groBen Fehler 4 9. Entscheidend ist, daB die Benennung eines 

Stoffes sich auf eine bestimmte Eigenschafi beschr&nkt und dadurch andere QuaMten 

verschweigt - eine neologistische Einseitigkeit, deren Kritik im Laufe dieser 

Untersuchung leitmotivisch wiederkehren wird, weil sie im krassen Gegensatz zu 

Lichtenbergs Sprachauffassung steht. 

Allgemein war es die bereits angedeutete Umkehrung der alten Theorie -

Schwefel und Phosphor waren auf einmal einfacher als ihre Sauren, Metalle einfacher 

als ihre Kalke, Sauerstoff und Wasserstoff einfacher als Luft und Wasser - die den 

Lavoisier, "Considerations generates sur la nature des acides et sur les principes dont ils sont 
composes" (1778), Oeuvres, Band 2, S. 248-266. 

4 7 D a z u mehr in 1:7. 

4 8 Maurice Crosland, "Lavoisiers Theory of Acidity", Isis 64 (1973), S. 306-325. 

49 
Beispielsweise enthalt die Salzsaure (HC1) - damals noch acide muriatique - keinen Sauerstoff. 

Allerdings weisen seine Kritiker ungerne darauf hin, daB er selbst zugegeben hatte, ihren 
Sauerstoffanteil noch nicht nachgewiesen zu haben. 
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Anhangern der alten Schule zu schaffen machte50. Hinzu kam der Anspruch der 

chemischen Revolutionare, es nicht allein bei neuen Interpretationen zu belassen, die 

letztlich nur aus der Umfunktionierung alter Bezeichnungen bestanden hatten. Die 

neue Wissenschaft brauchte eine neue Sprache, um ein fiir alle Mai die alten Fehler 

zu beseitigen. 

J.B. Gough, "Lavoisier and the Fulfillment of the Stahlian Revolution", Osiris: A Research 
Journal devoted to the History of Science and its Cultural Influence. Second Series, Vol . 4 (1988), S. 
16f. 
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3 Zur Sprache der neuen Chemie 

a) Une langue Men faite und ihre Gegner 

Die Umkehrung der Prinzipien der phlogistischen Theorie in Verbindung mit 

der Benennung der neuentdeckten Gase hatten die von Lavoisier kritisierten 

terminologischen Unstimmigkeiten nur noch vergroBert, wenn sie nicht mit der 

Bereitstellung einer reformierten chemischen Nomenklatur gekoppelt worden waren. 

Die neue Chemie muBte in einer neuen Sprache ausgedriickt werden, die nicht nur 

die alte ersetzte, sondern es zudem unmoglich machte, ihre Fehler zu wiederholen. 

Die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten bei der Ubersetzung von der alten in die 

neue Chemie wurden bewuBt in Kauf genommen57. Je radikaler der Bruch, desto 

zwingender die Entscheidung, sich einer Terminologie anzuschlieBen; es war dem 

Forscher nicht gestattet, gleichsam auf zwei Hochzeiten zu tanzen und die alte Chemie 

neben der neuen zu betreiben. Eine neue Nomenklatur 

...ne permettra pas a ceux qui professeront la chimie de s'ecarter de 
la marche de la nature; il faudra ou rejeter la nomenclature, ou suivre 
irresistiblement la route qu'elle aura marquee.C'est ainsi que la logique 

V g l . Philip Kitcher, "Theories, Theorists and Theoretical Change", The Philosophical Review 
LXXXVII /4 (1978), S. 519-547. 
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des sciences tient essentiellement a leur langue . 

In den Augen vieler Zeitgenossen bedeutete das, daB eine Annahme der neuen 

Terminologie gleichbedeutend ist mit der Annahme der durch sie ausgedruckten neuen 

Theorie; umgekehrt entsprach die Weigerung, die neue Terminologie zu verwenden, 

53 
der Nichtannahme der mit ihr verbundenen Theorie . 

Die Reform von 1787 konnte sich auf ein Unbehagen der Chemiker an ihrer 

Terminologie berufen, das bis ins 17. Jahrhundert zuruckreichte54. Ihre Grundzuge 

wurden zum ersten Mai in einem Aufsatz von Guy ton de Morveau (1737-1816) in den 

Observations sur la Physique55 dargelegt, der wichtigsten naturwissenschaftlichen 

Zeitschrift Frankreichs vor der Revolution56. Guyton, ein Chemiker aus Dijon und 

Guyton de Morveau, Louis-Bernhard; Antoine-Laurent Lavoisier; Claude Louis Berthollet; et 
Antoine F. de Fourcroy, Methode de nomenclature chymique (Paris: Cuchet, 1783), S. 12. Vgl . auch 
den kompromiBlosen Ausspruch Bergmans - Germanisten bekannt als Titellieferant Goethes - in einem 
Brief an Guyton de Morveau, den Lavoisier in der Einleitung zum Traite zitiert: "Ne faites graces a 
aucune denomination impropre; ceux qui savent deja entendront toujours; ceux qui ne savent pas 
encore entendront plus tot" [Lavoisier, Oeuvres, Bd. 1, S. 12, Hervorhbg. im Text]. 

5 3 A l f r e d Nordmann, "Comparing Incommensurable Theories", Studies in History and Philosophy 
of Science Vol . 17/2 (1986), p. 239. Genau diesen Punkt hatte der Nestor der Chemie, Joseph Black, 
kritisiert [vgl. Henry Guerlac. Antoine-Laurent Lavoisier, S. 108], trotzdem lief er, zu Lavoisiers tiefer 
Befriedigung, schon 1790 iiber [vgl. Szabadvary, Lavoisier, S. 121]. 

5 4 Maurice P. Crosland, Historical Studies in the Language of Chemistry (London Melbourne 
Toronto: Heinemann, 1962), S. 114ff. 

5 5 I n der auch eine franzoische Fassung von Lichtenbergs ursprfinglich lateinischem Aufsatz iiber 
elektrische Materie ("De nova methodo naturam ac motum fluidi electrici investigandi commentation 
prior") veroffentlicht wurde [Observations 15 (1780), S. 17-24; vgl. auch SB 4:388/556/704/706/908]. 

"Memoire sur les denominations chimiques, la necessity d'en perfectionner le systeme et les 
regies pour y parvenir", Observations sur la Physique 19 (1782), S. 370-382. (Die Zeitschrift wurde 
spater in Journal de la Physique umbenannt). 
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kein Akademiemitglied wie Lavoisier, wufite, daB er nicht im Alleingang eine 

Reform herbeifiihren konnte; er verstand seine Vorschlage als allgemeine Richtlinie 

zur weiteren Diskussion und hoffte auf ein entsprechendes Echo. Nachdem er die 

schlimmsten Ziige der alten Nomenklatur kurz vorgestellt hatte, insbesondere die bis 

in alchimistische Zeiten zuriickreichende Neigung, Namen von zufalligen 

Eigenschaften wie Farbe und Konsistenz abhangig zu machen, definierte er fiinf 

Prinzipien, die einer neuen, rationaleren Terminologie zugrunde liegen soil ten: 

(1) Eine Phrase ist kein Name; chemische Substanzen mussen ihre eigenen 

57 

Namen haben, die sich ohne aufwendige Umschreibungen auf sie beziehen . 

(2) Bezeichnungen mussen sich so weit wie moglich der Natur der durch sie 

bezeichneten Dinge anpassen. Einfache Substanzen mussen einen einfachen Namen 

haben; die Namen vermischter Substanzen mussen die jeweilige Verbindung zum 

Ausdruck bringen, und zwar in dem Abhangigkeitsverhaltnis, das sie in der Natur 

aufweisen55. 

(3) Wenn die chemische Natur einer zu benennenden Substanz nicht geniigend 

bekannt ist, ist ein Name, der nichts ausdruckt, einem, der unter Umstanden eine 

falsche Idee ausdruckt, vorzuziehen. 

"Une phrase n'est point un nom. Les etres et les produits chymiques doivent avoir leurs noms 
qui les indiquent dans toutes les occasions, sans qu'il soit besoin de recourir a des circonlocutions. 
Cette proposition fondamentale me paroit d'une verity evidente, eth'a besoin d'autre preuve que les 
efforts que nous faisons continuellement pour ramener les denominations a cette simplicity 
d'expression" [Guyton de Morveau, "Memoire...", S. 373]. 

"Les denominations doivent etre, autant qu'il est possible, conformes a la nature des choses..." 
[Guyton de Morveau, S. 373]. 
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(4) Bei der Wahl der neuen Bezeichnungen sind diejenigen zu bevorzugen, 

die ihre Wurzel in der bekanntesten toten Sprache haben. 

(5) Namen mussen immer mit Riicksicht auf das "Genie" - das soli heilten: 

die Eigentiimlichkeit - der jeweiligen Sprache gewahlt werden. 

Guyton war zu diesem Zeitpunkt noch ein halbherziger Anhanger der 

phlogistischen Theorie, er gab sie erst im Fruhjahr 1787 nach einem Treffen mit 

Lavoisier auf. Das zweite, wichtigere Ergebnis dieser Zusammenkunft war der Plan 

zu einer umfassenden Reform der Nomenklatur. Daraus entstand nach intensiver 

Zusammenarbeit mit Antoine-Franoois Fourcroy (1755-1809) und Claude-Louis 

Berthollet (1748-1822) die im Sommer 1787 veroffentlichte Methode de nomenclature 

chymique. 

Den ersten Abschnitt der Methode bildete ein Referat Lavoisiers, in dem er 

weit iiber die Kritik an der herrschenden Nomenklatur hinausgehend seine Reform 

sprachphilosophisch zu verankern suchte. Entgegen der herkommlichen Auffassung, 

daB Sprache einzig dazu diene, mit Hilfe von Zeichen Ideen auszudriicken, berief er 

sich, wie auch 1789 im "Discours Pr&iminaire" der Traite Elementaire de Chimie59, 

ausdrucklich auf die Logique des Abbe" Condillac, in dem Sprache als naturhche 

analytische Methode zur Erkenntnisgewinnung beschrieben wird. Als Kinder (und das 

gilt analog auch fiir alle Urvolker) sind wir unverfalschte Analytiker, weil wir uns 

ausschliefilich auf die Befriedigung unserer unmittelbaren Bediirfnisse konzentrieren, 

Oeuvres, Band 1., S. 1-13. 
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und die Natur uns durch Lust und Schmerz lehrt, ob die Vorstellungen, die wir uns 

von ihr machen, zur Befriedigung dieser Bediirfnisse geeignet sind oder nicht. 

Instinktiv bedienen wir uns dabei einer Denkweise, die laut Condillac die einzige ist, 

um die Wirklichkeit zu erfassen. Aus einem Kaleidoskop von Eindriicken 

Condillac erlautert das an der Art und Weise, in der wir eine Landschaft 

60 

analysieren - wahlen wir die wichtigsten Erscheinungen aus und untersuchen sie 

auf ihre primaren Eigenschaften; dann folgen die unwichtigeren, die mit Blick auf 

ihre Relationen zu den Haupterscheinungen definiert werden. An diesem Punkt 

werden die dekomponierten Eindriicke wieder synthetisiert, das Hintereinander der 

analytischen Wahrnehmung wird ins nunmehr geordnete Nebeneinander des 

Gesamteindrucks zuriickverwandelt: 

Les principaux objets viennent d'abord se placer dans l'esprit; les 
autres y viennent ensuite, et s'y arrangent suivant les rapports ou ils 
sont avec les premiers. Nous ne faisons cette decomposition que parce 
qu'un instant ne nous suffit pas pour 6tudier tous ces objets. Mais nous 
ne decomposons que pour recomposer; et, lorsque les connoissances 
sont acquises, les choses, au lieu d'etre successives, ont dans l'esprit 
le meme ordre simultane qu'elles ont au dehors67. 

Der Begriff der analyse umfasst bei Condillac also immer Analyse und Synthese , 

Condillac, Oeuvres philosophiques, 6tabli et present^ par Georges Le Roy (Paris: Presses 
Universitaires de France, 1948), Bd. 2, S. 374f. Vgl . hierzu auch 111:5 a). 

6 1 Condillac, op. cit.,. S. 376. 

6 2 V g l . allgemein den Beitrag "Analyse, Experience" von Sylvain Auroux und Barbara Kaltz in: 
Handbuchpolitisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680-1820, hg. v. Rolf Reichardtu. Eberhard 
Schmitt (Miinchen: Oldenbourg, 1986), Heft 6, S. 7-40. 
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und zwar ohne Ausnahme in dieser Reihenfolge. Weil jedoch jede Analyse nur mit 

Zeichen durchgefuhrt werden kann und die wichtigsten Zeichen bekanntlich 

Sprachzeichen sind, hangt die Exaktheit einer Sprache unmittelbar davon ab, wie 

rigoros sie diesen analytischen Erkenntnisprozefl abspiegelt. Daher ist die beste 

analytische Sprache die der Mathematik, speziell der Algebra: denn wenn es bei der 

analyse letztlich darum geht, vom Bekannten zum Unbekannten fortzuschreiten, indem 

das Unbekannte aus den vorgegebenen bekannten Daten heraus entwickelt wird , 

dann gibt es dafiir keine bessere Operation als die algebraische Bezeichnung des 

Unbekannten mit x oder y, deren Wert am Ende einer Reihe von kontinuierlichen 

Vereinfachungen durch die bereits bekannten Werte bestimmt werden konnen. 

Nachdrucklich betont Condillac: "Je ne dirai pas avec des mathematiciens, que 

l'algebre est une espece de langue: je dis qu'elle est une langue, & qu'elle ne peut pas 

etre autre chose"64. Der desolate Zustand der Philosophie und mancher 

Wissenschaften ist somit eine Konsequenz sprachlicher Schlamperei. "S 'il y a done 

des sciences peu exactes, (...) e'est parce que les langues en sont mal faites"65; also 

kommt es in Zukunft darauf an, "gut gemachte" Wissenschaftssprachen zu entwickeln, 

die den natiirlichen analytischen Erkenntnisprozess vorgeben und dirigieren. "L'art 

" V g l . Condillac, S. 409f. 

6 4 Condillac, S. 409 (Hervorhbg. von mir). 

65Ibid. 
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de raisonner se reduit a une langue bien faite"66. 

Die Umsetzung der Prinzipien Condillacs in die Praxis der neuen Chemie ist 

so konsequent, daB man ihn als Mitautoren der Methode bezeichnet hat . In 

Ubereinstimmung mit Condillacs Hinweis "que la multitude des noms eut fatigue 

notre m6moire pour tout confondre" wurden alle Synonyma abgeschafft. Jede 

Substanz erhielt eine angemessene Bezeichnung; handelte es sich um einen Stoff, der 

nicht weiter zerlegt werden konnte, wurde es im Sinne Boyles als "Element" 

begriffen69 und erhielt einen entsprechenden einfachen Namen. Bei alien Komposita 

folgte (in Ubereinstimmung mit Condillacs Betonung der natiirlichen Logik der Dinge 

wie auch dem uberragenden EinfluB der Nomenklatur Linnes) der spezifische Name 

70 

dem generellen . Die Benennung neuentdeckter Elemente richtete sich nach ihren 

Condillac, S. 401 (Hervorhbg. im Text). Vgl . auch S. 413. Das wird beinahe wortwortlich von 
Lavoisier ubernommen: "Les langues n'ont pas seulement pour objet, comme on le croit 
communement, d'exprimer par des signes, des idees et des images, ce sont, de plus, de veiitables 
methodes analytiques, a l'aide desquelles nous procedons du connu a rinconnu....l'algebre est une 
veritable langue: comme toutes les langues, elle a des signes representatifs, sa methode, sa grammaire, 
s'il est permis de se servir de cette expression: ainsi une methode analytique est une langue, une 
langue est une methode analytique, et ces deux expressions sont, dans un certain sens, synonymes" 
[Lavoisier et al., Methode, S. 6f.]. 

6 7 Crosland, Historical Studies, S. 171. 

68 

Logique, S. 379. Vgl . Lichtenberg Sudelbucheintragung L 278, wo er unter anderem fiber 
Mehrsprachigkeit sagt, "daB es...in psychologischer Rficksicht schadlich ist, so vielerlei Zeichen fur 
dieselben Sachen im Kopfe zu haben". 

6 9Lavoisier, Oeuvres, Band 1, S. 7. 

7 0 " A l'egard des corps qui sont formes de la reunion de plusieurs substances simples, nous les 
avons designes par des noms composes comme le sont les substances elles-memes; mais, comme le 
nombre des combinations binaires est deja considerable, nous serions tombes dans le desordre et dans 
la confusion, si nous ne fussions pas attaches a former des classes. Le nom de classes et de genres est, 
dans l'ordre naturel des idees, celui qui rappelle la propriete commune a un grand nombre d'individus; 
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wichtigsten Eigenschaften - auch das folgte den Leitlinien Condillacs, der in 

beinahe kantischer Manier darauf gepocht hatte, daB uns die Natur der Dinge 

unzuganglich ist und wir uns daher an ihre wichtigste Qualitat, so wie sie uns 

erscheint, halten mussen. Lavoisier hatte dafiir mit oxygene ein Beispiel geliefert; 

analog wurde aus der wassererzeugenden "inflammablen" Luft hydrog&ne. Die alten 

Bezeichnungen einfacher Substanzen wurden beibehalten, solange sie keine falschen 

Ideen zum Ausdruck brachten: 

On peut se rappeler que nous nous sommes efforce de conserver a 
toutes les substances les noms qu'elles portent dans la society nous ne 
nous sommes permis de les changer que dans deux cas: le premier a 
1'egard des substances nouvellement decouvertes et qui n'avaient point 
encore et6 nominees, ou du moins pour celles qui ne l'avaient et6 que 
depuis peu de temps, et dont les noms encore nouveaux n'avaient point 
ete sanctionnes par une adoption generale; le second, lorsque les noms 
adoptes, soit par les anciens, soit par les modernes, nous ont paru 
en trainer des idees evidemment fausses, lorsqu'ils pouvaient faire 
confondre la substance qu'ils designaient avec d'autres, qui sont douees 
de propri6tes differentes ou opposees72. 

celui d'especes, au contraire, est celui qui ramene l'idee aux proprieles particulieres a quelques 
individus". [Lavoisier, Oeuvres.Band 1, S. 8f.(Aus dem "Discours pretiminaire" zur Traite]. Guyton 
de Morveau hatte 1782 ausgefuhrt: "Le nom primitif appartient de preference a l'etre le plus simple, 
a l'etre entier, a l'etre non altered L'expression qui modifie et qui particularise, doit venir par forme 
d'epithete, ou dans un ordre analogue. C'est la marche naturelle des idees, qu'il importe toujours de 
conserver" [Guyton, "Memoire sur les denominations...", S. 363]. 

7 1 "[N]ous avons fait en sorte qu'ils [les noms] exprimassent la propriete la plus generale, la plus 
caracteristique de la substance..." [Lavoisier, ibid., S. 8]. 

Lavoisier, ibid., S. 8. Diese Bemerkung ist wichtig, denn sie stellt klar, daB i) der 
neologistische Eifer der Reformer sich in Grenzen hielt (deswegen sind die Kritiker gezwungen, sich 
vornehmlich auf die Namen der neuen Gase zu beschranken), und ii) daB auch fur die Reformer der 
Grundsatz des "consacres par l'usage" bzw. "sanctionnes par une adoption generale" gait. 
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Bei Salz- und Saurebildungen wurde ein System von Endsilbenvariationen eingefuhrt, 

welches erlaubte, den Anteil des Saureprinzips an der jeweiligen Saure zu erkennen. 

Beispielsweise bezeichnete sulfate alle Salze der acide sulfurique 

(Schwefelsaure/H2S04), sulfite alle Salze der acide sulfureux (schweflige 

Saure/H2SOj) und sulfure alle nicht-saurehaltigen Schwefelkomposita. Der 

dynamische Charakter der neuen Nomenklatur kommt in diesen Suffixen deutlich zum 

Ausdruck; es ging weniger um endgiiltige Namensfestlegungen als um eine 

Benennungsmethode, die, richtig angewandt, den Fortschritt einer rationalen Chemie 

ermoglicht: "une methode de nommer plutot qu'une nomenclature"73. 

Der rationale Aufbau der neuen Chemie, die praktischen Erfolge, die sie 

vorweisen konnte, ganz zu schweigen von dem groBen akademischen und 

publizistischen Geschick, mit dem sie innerhalb und auBerhalb des 

Wissenschaftsbetriebes gefdrdert wurde, haben dazu beigetragen, ihre Gegner 

nachtraglich in dumpfe, fortschrittsfeindliche Ignoranten zu verwandeln. Die 

Geschichte der Chemie wurde wie jede Geschichte lange Zeit aus der Perspektive von 

Siegern geschrieben, und eigentlich hatte man erwarten konnen, daB sie Zahl, EinfluB 

und Argumente ihrer Gegner etwas ernster nehmen, um ihren Sieg noch groBer zu 

gestalten, doch das findet sich nur seiten. 

Tatsachlich war in Frankreich insbesondere die Nomenklatur von Anfang an 

Lavoisier et al., Methode de nomenclature chimique, S. 17 
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heftiger Kritik ausgesetzt. Ihr wichtigster, weil einfluBreichster Gegner74 war Jean 

Claude de la Metherie (1743-1817), der 1785 die Herausgeberschaft der von Abbe" 

Rozier gegriindeten Observations sur la Physique (spater Journal de la Physique) 

75 

ubernommen hatte. Ironischerweise hatte der "zopfige Phlogistiker" De la Metherie 

direkt im Anschlufi an die Veroffentlichung der Methode eine sehr prazise 

Zusammenfassung der neuen Chemie geschrieben, die mehr fiir ihre europaische 

Verbreitung, zumal in Deutschland und Italien, getan hat als die meisten 

parteiischeren Publikationen . Kurz darauf veroffentlichte er eine scharfe Kritik an 

der Nomenklatur und in den darauffolgenden Monaten und Jahren eine ganze Reihe 

von gleichgesinnten Briefen und Beitragen. Die Ablehnung, die in diesen teils 

polemischen, teils aber auch philosophisch fundierten und durchaus "aufgeklarten" 

Stellungnahmen zur Sprache kommt, laBt sich verkiirzt in fiinf Punkten fassen: 

1. Asthetische Einwande. Die neuen Bezeichnungen sind sprachlich miBgluckt 

("Ces mots dechirent l'oreille, sontdurs & barbares..."77), auBerdem handelt es sich 

in einigen Fallen - pyro-muqueux, pyro-ligneux, muriatique oxigine - um 

7 4 A u s heutiger Sicht ist der wichtigste Gegner vermutlich Buffon, weil er der bekannteste ist. 
Allerdings liefi die wachsende Ausdifferenzierung der Naturwissenschaften in der Spataufklarung, 
welche durch die Entwicklung einer fachspezifischen Terminologie verstarkt wurde, die Einwande auch 
noch so bedeutender fachfremder Wissenschaftler immer unwichtiger erscheinen. 

7 5Szabadvary, Antoine Laurent Lavoisier. Der Forscher und seine Zeit, S. 108. 

7bObservations sur la Physique 31 (1787), S. 210-219. Vgl . auch Crosland, op. cit., S. 187n. 

7 7 D e la Metherie, "Essai sur la Nomenclature Chimique", Observations sur la Physique 31 (1787), 
S. 274 (Hervorhbg. im Text). Darauf Lavoisier: "[N]ous avons observe que l'oreille s'accoutumait 
promptement aux mots nouveaux, surtout lorsqu'ils se trouvaient lies a un systeme general et raisonne. 
Les noms, au surplus, qui s'employaient avant nous, tels que ceux de poudre d'algaroth, de sel 
alembroth, de pompholix,...de colcothar...et beaucoup d'autres, ne sont ni moins durs, ni moins 
extraordinaires..." [Lavoisier, Band l(Traite), S. 1 If.]. 
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ethymologische Zwitterformen aus willkurlich zusammengesetzten griechischen und 

lateinischen Elementen . Ein spanischer Korrespondent berichtet, ein Apotheker habe 

den Spitznamen Carbonato verpaflt bekommen, weil er die neue Bezeichnung 

79 

carbonate benutzt habe . 

2. Kritik an einzelnenBezeichnungen. Einwande gegen bestimmteNeologismen 

wie oxyg&ne (mit dem auch Lichtenberg seine Schwierigkeiten haben wird) beziehen 

sich manchmal auf die rein linguistische Korrektheit, ohne daB dabei die Theorie des 

Sauerstoffs in Frage gestellt wird, in den meisten Fallen jedoch auf die durch diesen 

Terminus ausgedruckte Hypothese. So wird darauf hingewiesen, daB das Suffix (oxy)-

ge~ne eben nicht, wie von Lavoiser beabsichtigt, "saureerzeugend" ("generateur de 
SO 

I'acide") sondern "von Saure erzeugt" ("engendre par I'acide") bedeutet . De la 

M6therie verwirft den Terminus (mitsamt fast alien anderen); anstatt jedoch wie 

Lichtenberg ironisch vorzuschlagen, daB, weil "das saurende Prinzipium auch das 

feuerende ist,...sich auch eine ganz artige Nomenklatur darauf [hatte] bauen lassen", 

Anonym, "Lettre aux auteurs du Journal de Physique sur la nouvelle nomenclature chimique", 
Observations 31 (1787), S. 423. Allgemein hatten die Reformer darauf geachtet, sich auf das 
Griechische zu beschranken. 

79Observations, 35 (1789) S. 76. 

80 
Anon., op cit., S. 423. Gleichlautende Vorwurfe wurde gegen das hydrogene erhoben, aber 

Lavoisier konterte mit einer eleganten Fuflnote: "On a critique meme avec assez d'amerrume cette 
expression hydrogene, parce qu'on a prelendu qu'elle signifiait fils de l'eau, et non pas qui engendre 
l'eau. Mais qu'importe, si l'expression est egalement juste dans les deux sens. Les experiences 
rapportees dans ce chaptire [Traite, partie I, chapitre VIII (GWY)] prouvent que l'eau, en se 
decomposant, donne naissance a l'hydrogene, et surtout que l'hydrogene donne naissance a l'eau en 
se combinant avec 1'oxygene. On peut done dire egalement que l'eau engendre l'hydrogene et que 
l'hydrogene engendre l'eau" [Lavoisier, Oeuvres, Band 1, S. 72n.]. 
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[J 1675] , argumentiert er umgekehrt, daB die metallischen Kalke, die dieses 

Saureprinzip enthalten, deswegen noch lange keine Sauren seien. Wasser enthalte 

noch viel mehr davon, oxygene hatte also mit groBerer Berechtigung hydrogene 
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genannt werden konnen . Zu diesem Kritikpunkt gehort ex negativo die Verteidigung 

der alten chemischen Bezeichnungen. Im bewuBten Gegensatz zum oben zitierten 

Angriff Lavoisiers auf den Terminus "Phlogiston" wird festgestellt, daB es eine klare 

jedermann einsichtige Bedeutung besitzt: "Le mot phlogistique n'a done & ne peut 

avoir d'autres significations que celle de feu fixe, feu combine, incarcere,feu cache', 
83 

chaleur latente, toutes denominations qui presentent la meme idee" . Ironischerweise 

nahert sich De la Metheries Defintion des phlogistique dem, was Lavoisier 

calorique84 nennt. 

3. Pragmatische Kritik. Der Begriff "pragmatisch" wird im linguistischen 

Sinne gebraucht, also mit bezug auf die herrschende Sprachpraxis. Auch hier ist es 

wie bei den Einwanden gegen einzelne Termini die Ablehnung der neuen Chemie 

Nordmann ["Comparing Incommensurable Theories", S. 236n.] macht darauf aufmerksam,daB 
dieser Vorschlag in der wissenschaftlichen Literatur Nachfolger gefunden hat. So bemerkt J.R. Ravetz 
[Scientific Knowledge and its Social Problems (Oxford: Oxford University Press), p. 115f.], daB 
Lavoisier sein oxygene besser pyrogene hatte nennen sollen. 

8 2 D e la Metherie, "Essay", Observations 31 (1787), S. 277. 

07 

"Lettre de M . Opoix a M . De la Metherie sur la nouvelle Theorie", Observations 34 (1789), 
S. 77 (Hervorhgb. im Text). 

Beim calorique handelt es sich um Lavoisiers zweiten groBen Fehler. Er verstand darunter 
eine Art Warmestoff, der zusammen mit der Basis des oxygene Sauerstoff bildet: eindeutig ein 
Residuum der Stahlschen Lehre, um den letztlich immer noch nicht geklarten Verbrennungsvorgang 
mit Hilfe einer Imponderabilie zu beschreiben. Ironischerweise wurde die Existenz des calorique ein 
paar Jahre nach Lavoisers Hinrichtung vom Grafen Rumford, den Lichtenberg sehr schatzte [vgl. VS 
5:295ff.] und der in zweiter, unglucklicher Ehe mit der Witwe Lavoisers verheiratet war, widerlegt. 
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keine condititio sine qua non der Kritik. Man kann antiphlogistischen Hypothesen 

durchaus aufgeschlossen gegeniibertreten und trotzdem die Abschaffung der alten 

Fachbegriffe kritisieren, auch wenn man sich ihrer Mangelhaftigkeit bewuBt ist. 

"Mais, dit-on, il y a un grand nombre de noms impropres dans la chimie. Je reponds 

85 

que ces mots sont consacres par 1'usage... bemerkt De la Metherie und spitzt seine 

Kritik auf einen Ausdruck zu, der einen der zentralen Einwande Lichtenbergs gegen 

die neue Chemie vorwegnimmt. "Consacres par l'usage" heiBt nicht, daB man keine 

neuen Worter fur neue Dinge erfinden darf; es bedeutet, daB die Substitution von 

Signifkanten nur nach reiflicher Abwagung und mit Einverstandnis der gesamten 

Sprachgemeinschaft durchgefuhrt werden darf ("II n'y a done que ce consentement 

general, qu'on appelle Vusage, qui a droit de changer quelques termes pour y en 

substituer d'autres"S6). Im Vordergrund steht mithin nicht die von einer spezialisierten 

Minderheit angestrebte Prazision oder "Treffsicherheit" der Signifikanten, sondern die 

von der Mehrheit erwiinschte Kommunikation, welche nur durch angestammte, allseits 

bekannte Worter ermoglicht wird. Das gilt auch dann, wenn sich die Sprecher bei 

einem Signifikanten verschiedene Signifikate vorstellen. Die Argumentation - wie sie 

beispielsweise Lichtenbergs Freund Deluc in seinem ersten offenen Brief iiber die 

neue Chemie an De la Metherie entwickelt -lauft darauf hinaus, daB in diesem Fall 

die alten inkorrekten Signifikanten um so notiger sind, weil sie allein noch eine Form 

8 5 D e la Metherie, "Essay", Observations 31, S. 274f. 

'ibid., S. 270. 
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der Verstandigung ermdglichen (und dabei verhindern, daB eine Minderheit ihre 

Interpretation des umstrittenen Signifikats dem Rest der Sprachgemeinschaft 

aufzwingt): 

La Nomenclature actuelle, malgre' des noms deTectueux dans leurs 
Etymologies, n'a rien qui nuise a la clarte de la science: les substances 
designees par ces Noms sont connues; & chacun pense sur leur nature 
ce qui lui paroit le plus vraisemblable, sans songer meme aux idees de 
ceux qui les ont ainsi nominees*7. 

4. "Philosophische" Kritik. Der anonyme Autor, der das irrefuhrende Suffix 

-g$ne kritisiert, beginnt seinen Brief mit einer ausdrucklichen Berufung auf Condillac, 

auf die Notwendigkeit, Wissenschaftssprachen zu reformieren, indem man den 

natiirlichen analytischen Charakter der Sprache zum Zug kommen laBt. Es ist 

bemerkenswert, wie ausgerechnet der Denker, dem Lavoisier sich verpflichtet fiihlt, 

als Zeuge der Anklage gegen die neue Chemie auftritt; zudem ist es interessant, daB 

hier Lichtenbergs Argumentation in der Vorrede zur sechsten Auflage des "Erxleben" 

sinngemaB vorweggenommen wird. Der Autor gesteht den Verfassern der Methode 

zu (wenn auch negativ formuliert), daB der analoge Gebrauch von Wortendungen 

durchaus vom condillacschen Geist der "bonne methode grammaticale" zeugt, 

unmittelbar darauf jedoch folgt eine harsche Kritik an Neologismen wie oxygene. "II 

est impossible...d'y approuver les mots qui expriment comme faits reconnus des 

Deluc, "Lettre de M . De Luc a M . De la Metherie", Observations 36 (1790), S. 145. 
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choses qui sont en question" . Morphemische Variationen werden von lexikalischen 

Innovationen getrennt, und wahrend jene - auch und gerade im Sinne Condillacs -

philosophisch legitim erscheinen, verfallen diese philosophischer Verdammung, weil 

sie Worter, die Grundlemente des analytischen, faktenbezogenen Erkenntnisprozesses, 

aus Hypothesen bilden. Problematisch wird diese Trennung dann, wenn der Forscher 

gezwungen ist, Namen fiir Substanzen zu finden, die einerseits vom alten 

Wissenschaftsvokabular iiberhaupt nicht oder nur irrefiihrend benannt werden konnen, 

andererseits aber noch nicht geniigend analysiert sind, um eine neue adaquate 

Bezeichnung zu bilden - wie es beispielsweise bei den Gasen der atmospharischen 

Luft der Fall zu sein scheint. In seinem dritten offenen Brief an De la M&herie iiber 

die neue Chemie schlagt Deluc vor, diese Gase mit A und B zu bezeichnenS9. Das 

entsprache Condillacs algebraischer Vorgehensweise, bei der analog der Auflosung 

einer mathematischen Gleichung die Unbekannten vorerst mit einem bedeutungsleeren 

Symbol benannt werden, um erst nach ausreichender Analyse eine treffende 

Bezeichnung zu erhalten. 

Die franzosische Kritik an der neuen Chemie und ihrer Nomenklatur wurde 

vorgestellt, um zu belegen, daB Lichtenbergs Einwande nichts Einzelgangerisches an 

sich haben. Es wird deutlich werden, wie sehr seine Gedanken mit der in Frankreich 

8 8 A n o n . , "Lettre", Observations 31 (1787), S. 418f. 

89 
Deluc, "Troisieme lettre sur les vapeurs, les fluides aeriformes et l'air atmospherique", 

Observations 36 (1790), S. 284. 
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geauBerten Kritik ubereinstimmen. Die Einwande De la Metheries und anderer waren 

ihm bekannt; das Ausleihregister der Gottinger Universitatsbibliothek gibt an, daB er 

einige der betreffenden Bande der Observations ausgeliehen hat90. Im folgenden 

Abschnitt soil gezeigt werden, wie Lichtenbergs Reserve sich in die allgemeine 

deutsche Rezeption der antiphlogistischen Theorie einfugt. Zuvor jedoch ist es notig, 

kurz auf die Art einzugehen, in der die neue Chemie verbreitet wurde. Diese 

Anmerkungen dienen der Vorbereitung des Abschnitts 111:3, der sich mit der von 

Lichtenberg vollzogenen Parallelisierung der neuen chemischen Terminologie mit dem 

revolutionaren Diskurs beschaftigt. Der in den Augen mancher Zeitgenossen agressiv-

monologische, vomehmlich auf Rekrutierung bedachte Sprachgestus der 

antiphlogistischen Chemie lafit sich bereits der public relations campaign entnehmen, 

die maBgeblich zu ihrem Siegeszug beigetragen hat. 

Lichtenbergs Bucherwelt. Ein Bucherfreund und Benutzer der Gottinger Bibliothek. Katalog der 
Ausstellung im Foyer der Niedersachsischen Staats- und Universitatsbibliothek, hg. v. Wiard Hinrichs 
und Ulrich Joost (Gottingen: Wallstein Verlag, 1989), S. 106. 
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b) Eine Kampagne in Frankreich 

Die in den Observations sur la Physique geauBerte Kritik hat den Siegeszug 

der neuen Chemie nicht aufhalten konnen; vielleicht hat sie ungewollt sogar zu ihrer 

schnelleren Verbreitung beigetragen. Indem De la Metherie die wichtigste 

naturwissenschaftliche Zeitschrift Frankreichs in ein offentliches Forum fiir Kritiker 

der antiphlogistischen Theorie verwandelte97, zwang er Lavoisier und seine 

Verbiindeten, ihrerseits ein eigenes publizistisches Sprachrohr zu griinden. Es handelte 

sich um die Annates de Chymie, die 1789 in enger Anlehnung an Lorenz Crells 

Chemische Annalen ins Leben gerufen wurden. Urspriinglich war geplant, sich 

vornehmlich auf franzosische Ubersetzungen von Beitragen aus Crells Zeitschrift zu 

beschranken, doch die Redaktion verfiigte von Anfang an iiber geniigend eigenes 

Material92. 

Die Annates de Chymie gehorten in den Rahmen einer intellektuellen 

Offensive, die unter denkbar ungiinstigen Ausgangsbedingungen begonnen hatte. Um 

1785 gab es eine antiphlogistische Theorie, aber noch keine nennenswerte 

antiphlogistische Partei93. Lavoisier genoB die Unterstiitzung eines kleinen, wenn auch 

9 1 W a s neben der Veroffentlichung mehrheitlich phlogistischer Artikel auch die kritische Annotation 
antiphlogistischer Beitrage umfaBte. 

9 2 

Szabadvary, Lavoisier, S. 109. 

9 3Carleton E . Perrin, "The Triumph of the Antiphlogistians", ed. Harry Woolf, The Analytic 
Spirit: Essays in the History of Science (Ithaca and London: Cornell University Press, 1981), S. 43. 
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erlesenen Kreises von Wissenschaftlern (darunter Physiker und Mathematiker94), 

konnte aber zu diesem Zeitpunkt nicht auf eine allgemeine Aufnahme der von ihm 

vorgetragenen Ideen hoffen. Allerdings waren er und seine Bundesgenossen an 

Breitenwirkung weniger interessiert als an der Besetzung der wichtigsten Schaltstellen 

in den in- und auslandischen wissenschaftlichen Hierarchien. Es gelang ihnen, 

wichtige Chemiker wie Berthollet95 und Guyton de Morvau (dessen "Konversion" 

Lorenz Crell in den Observations sur la physique bedauerte96) fur die 

antiphlogistische Partei zu gewinnen, wahrend jiingere Anhanger - Perrin nennt sie 

"the hatchet squad" - in zunehmend aggressiveren Artikeln und Anmerkungen 

gegen die Verfechter des Phlogistons zu Felde zogen. Die Konstellation kennt man 

aus politischen Konflikten: eine kleine entschlossene Gruppe, deren Starke in ihrer 

Einigkeit liegt, nimmt den Kampf gegen die erdruckende Mehrheit95 auf, die sich 

nicht recht entscheiden kann, was sie eigentlich will. Die Schwammigkeit des Begriffs 

Phlogiston, von Lavoisier als wissenschaftlicher Skandal attackiert, war eine der 

grdBten Starken der Antiphlogistiker, denn bis zum bitteren Ende konnten sich die 

Unter ihnen Laplace, der gemeinsam mit Lavoisier die Basis der Thermochemie schuf. 

95 
V g l . H . E . Legrand, "The 'Conversion' of C . - L . Berthollet to Lavoisier's Chemistry", Ambix 

22 (1975), S. 58-70. 

96'Observations 31 (1787), S. 367. 

9 7 Perrin, "The Triumph of the Antiphlogistians", S. 50. Guerlac nennt die Kemtruppe (Lavoiser, 
seine Frau, Berthollet, Fourcroy und Guyton) " the 'antiphlogistic task force'" [Lavoisier, S. 107]. 
Lichtenberg hatte diesen martialischen Metaphern beigestimmt. 

98 

"Strictly speaking, the opposition to the antiphlogistic party was the entire chemical community" 
[Perrin, S. 47]. 
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Phlogistiker nicht auf eine einheitliche Begriffsbestimumng einigen, die es erlaubt 

hatte, einen konzertierten Gegenangriff unter der Fiihrung berufener Chemiker in die 

Wege zu leiten. Das einzige, was sie letztlich zusammenhielt, war die Gegnerschaft 

zu Lavoisiers Theorie sowie die wachsende Verbitterung iiber die Methoden seiner 

Schule". 

Die gezielte Konversion einfluBreicher Wissenschaftler, die als strategisch 

verteilte Schallverstarker der neuen Theorie fungierten, wurde durch einen intensiven 

Briefwechsel mit regionalen und auslandischen Kollegen und Akademien erganzt. Der 

persdnliche Kontakt zwischen dem jeweiligen Antiphlogistiker und dem Briefpartner 

erlaubte es, letzteren iiber den Stand der Debatte auf dem laufenden zu halten, 

phlogistischen Einfliisterungen vorzubeugen, falsche Eindriicke zu korrigieren und 

100 

allgemein die neue Theorie ins beste Licht zu riicken . Die effektivste 

Anwerbemethode waren die intensiven personlichen Indoktrinationen, im Rahmen 

derer zu Gast weilende Wissenschaftler einem Trommelfeuer aus Experimenten, 

Vorfiihrungen und privaten Unterhaltungen mit fiihrenden Antiphlogistikern ausgesetzt 

wurden. Wer als Zweifler nach Paris kam, reiste oft als Konvertit wieder ab 7 0 7 . 

Ubrigens hat Lichtenberg anlaBlich der Experimente zur Dekomposition des Wassers 

keinen Zweifel daran gelassen, was er von solchen Reiseerzahlungen hielt: 

"Perrin, S. 50. 

1 0 0 Perrin, S. 51. 

1 0 1 Perrin , ibid. 
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Man mufJ an das was uns Reisende von den Versuchen in Paris' 
erzahlen nicht glauben. Sehr seiten reisen Leute von schon gebildetem 
Geist, es sind gemeiniglich Universal-Kandidaten, die hochstens viel 
gelesen und wenig gedacht haben, und daher, das erste was sie in der 
Fremde horen, zumal wenn es durch Charakter der Manner, Pracht der 
Instrumente [,] Verschwendung in den Materialien dargestellt wird 
begierig auffangen und verkundigen [J 2015]. 

Die auf Einzelpersonen abzielende Kampagne wurde durch eine geschickte 

Inbesitznahme institutioneller Schlusselpositionen erganzt. Lavoisier, 1784 zum 

Direktor der Akademie der Wissenschaften gewahlt, schaffte es, bei der 

Umstrukturierung der Akademie drei der nunmehr sechs Posten der Sektion Chemie 

102 

mit Antiphlogistikern (ihm selbst, Berthollet und Fourcroy) zu besetzen - in den 

Worten des Wissenschaftshistorikers Roger Hahn, der die wichtigste Geschichte der 
103 

Akademie verfaflt hat, "a tribute to Lavoisier's mastery in administrative juggling" 

Noch wichtiger war der beispiellose Erfolg der Antiphlogistiker bei der 

EinfluBnahme auf die wissenschaftliche Erziehung. Bereits 1777 hatte der Chemiker 

Jean-Baptiste-Marie Bucquet, ein Mitarbeiter Lavoisiers, die neue Theorie in seine 

Vorlesungen an der Medizinischen Fakultat eingebaut. Nach seinem Tod 1780 wurde 

Fourcroy sein Nachfolger, dessen populares und vielbenutztes Textbuch Elemens 

d'histoire naturelle et de chimie104 1789 kurz vor Lavoisiers Traite in der dritten 102 

Vgl . Roger Hahn, The Anatomy of a Scientific Institution: The Paris Academy of Sciences, 
1660-1803 (Berkeley: Berkeley University Press, 1971), S. 97ff. 

1 0 3 H a h n , ibid., S. 99. 

"Fourcroy in seiner Philosophie der Chemie oder wie es heifit..." [L 768]. Lichtenberg war von 
den neuen chemischen Meistertexten nicht besonders beeindruckt; vgl. den Brief an Kilemeyer vom 
12. Dezember 1791: "Ich weifl nicht, ob Sie schon Austins Versuche iiber die schweren Luftarten 
gelesen haben...Es ist keine Schrift, die sich so weglesen laBt wie Lavoisiers Element und andere 



95 

Auflage erschien und eine systematische Darstellung der antiphlogistischen Theorie 

samt Nomenklatur enthielt705. Dazu gesellte sich als nachster Meistertext 1790 

Chaptals Elemens de chimie. Dieser Lehrbuch-Phalanx hatte die phlogistische Partei 

nichts vergleichbares entgegenzusetzen. Die Erziehungskampagne war so erfolgreich, 

daB noch wahrend der Revolution - und das trotz der Feindschaft, die jakobinische 

Krafte der allzu physikalisch ausgerichteten, materialistischen, unorganischen und 

elitaren Theorie Lavoisiers entgegenbrachten - antiphlogistische Theoretiker in den 

neugeschaffenen Wissenschaftsinstitutedominierten706. Kein Wunder, daB Lichtenberg 

die neue Theorie in Anlehung an Deluc "eine Theorie der Professoren" [J 1721] 

nennt. 

Die Wichtigkeit, die Lavoisier dem EinfluB der Erziehungsinstitute beimaB, 

laBt sich auf sein Verstandnis des wissenschaftlichen Fortschritts zuruckfiihren. Er 

war in gewisser Weise Kuhnianer avant la lettre: iiberzeugt, daB eine Theorie sich 

nicht deshalb durchsetzt, weil sie in aller Ruhe vorgetragen und kraft ihrer 

Stimmigkeit und Erklarungsreichweite von aufgeschlossenen Rezipienten als die 

bessere erkannt wird, sondern weil sie auf eine Basis, ein gepragtes Vorverstandnis 

bauen kann. Wer - so Lavoisier - bereits iiber eine praformierte Sichtweise 

verfugt, wird von neuen Ideen schwerer zu iiberzeugen sein als der aufgeschlossenere 

wisssenschaftliche Nachwuchs. Dementsprechend heiBt es am Ende der "Reflexions 

chemische Tachygraphien..." [SB 4:809]. 

1 0 5 V g l . Guerlac, Lavoisier, S. 109. 

1 0 6 Perrin, S. 59f. 
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Je ne m'attends pas que mes id&s soient adoptees tout d'un coup; 
l'esprit humain se plie a une maniere de voir, et ceux qui ont envisage* 
la nature sous un certain point de vue, pendant une partie de leur 
carriere, ne reviennent pas qu'avec peine a des idees nouvelles; c'est 
done au temps de confirmer ou de detruire les opinions que j 'ai 
pr6sentees. En attendant, je vois avec une grande satisfaction que les 
jeunes genes qui commencent a Etudier la science sans prejuge\ que les 
geometres et les physiciens qui ont la tete neuve sur les verit6s 
chimiques, ne croient plus au phlogistique dans le sens que Stahl l'a 
presented.107. 

1791 sind alle Hoffnungen erfullt, wie der vielzitierte Brief an Chaptal ausfuhrt: 

Vous voir adopter les principes que j'ai annoces le premier est pour 
moi une veritable jouissance. Votre conquete, celle de M . de Morveau 
et d'un petit nombre de chimistes epars en Europe est tout que 
j'ambitionnois, el le succes passe mes esperances, car je recois de 
toutes partes des lettres qui m'annoncent de nouveuax proselytes, et 
je ne vois plus que les personnes agees qui n'ont plus de courage de 
recommencer de nouvelles Etudes ou qui ne peuvent plier leur 
imagination a un nouvel ordre de choses, qui tiennent encore a la 
doctrine du phlogistique. Toute la jeunesse adopte la nouvelle theorie 
et j'en concius que la revolution est faite en chimie108. 

Bereits die Wortwahl - "conquete", "proselytes", "revolution" - zeigt an, daB 

Lavoisier, Oeuvres, Bd. 2, S. 655. Wie wenig Aumahme oder Verweigerung einer Theorie von 
"rationalen" Beweggriinden abhangt, hat der Vortrag der "Reflexions sur le phlogistique" am 28. Juni 
und 13. Juli 1785 vor der Akademie bewiesen. Der beriihmte hollandische Wissenschaftler Martinus 
van Marum - eines der wichtigsten Opfer der indoktrinierenden Pariser Besuchsprogramme -
berichtet von allerlei Geschrei und Gezank unter den Akademiemitgliedern als Reaktionen auf 
Lavoisiers Kampfansage gegen das Phlogiston [vgl. Perrin, ibid., S. 46; sowie ders., "Revolution or 
Reform: The Chemical Revolution and Eighteenth Century Concepts of Scientific Change", History 
of Science 25/70 (1987), S. 410f.]. 

1 0 8 Z i t . in Edouard Grimaux, Lavoisier (Paris: Ancienne Librairie Germer Bailliere et C i e , 1896), 
S. 126 [Hervorhbg. v. mir]. 
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Lavoisier hier nicht als kiihler Theoretiker, sondern als Propagandist in eigener Sache 

spricht und seine Kampagne nach den gegebenen Machtverhaltnissen in der 

wissenschaftlichen Infrastruktur ausrichtet709. Die reine Theorie erscheint weniger 

wichtig als die MaBnahmen zu ihrer allgemeinen Durchsetzung. "Ich bin uberzeugt" -

moniert Lichtenberg - "daB nicht sowohl die Stifter, als die Apostel [dieses Systems 

der Franzosen] an nichts weiter denken als an die Ausbreitung..." [J 1969]110. 

Es versteht sich, daB die von Lavoisier und seinen Bundesgenossen angestrebte 

Errichtung eines den Antiphlogistikern giinstigen intellektuellen Klimas in erster Linie 

von der Verbreitung der neuen Nomenklatur abhing. Die Wichtigkeit neuer 

Lehrbiicher lag weniger in der Erklarung einer neuen Theorie, die man notfalls auch 

unter Verwendung alterer Ausdriicke hatte vomehmen konnen, als in der Darstellung 

der Einheit von Theorie und Nomenklatur. Wenn auch - wie noch zu zeigen sein 

wird - die Annahme der Terminologie nicht unbedingt gleichbedeutend war mit der 

bedingungslosen Annahme der Theorie Lavoisiers, so bildet doch ihr Einsatz im 

Unterricht sowie in den maBgeblichen Forschungszentren die conditio sine qua non 

zur Indoktrinierung neuer Generationen, die "sans prejug£" an die Wissenschaft 

herantreten. Die neue Chemie ist nicht zuletzt das Ergebnis einer sprachlichen 

Erziehungskampagne, in der Momente des spateren revolutionaren 

Spracherziehungsprojekts vorweggeriommen sind. Was sich hier andeutet, ist die 

109 
Vgl . Nordmann, "Lichtenbergs Imperativ und die franzosische Revolution in der Chemie", S. 

126. 

1 1 0 V g l . hierzull:2. 
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moderne Interpretation wissenschaftlichen Fortschritts, die nicht den lichtenbergschen 

Austausch verniinftiger Hypothesen und Argumente zwischen verniinftigen 

"Mitgliedern des Rates" in den Mittelpunkt stellt, sondern den Ubergang von einem 

umfassenden Paradigma zum nachsten, der oft von Einflussen abhangt, die mit der 

Sache nichts zu tun haben. Die Chemie war aus dem Grunde erfolgreich, aus dem 

laut Max Planck jede Wissenschaft erfolgreich ist: 

Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise 
durchzusetzen, daB ihre Gegner iiberzeugt werden und sich als belehrt 
erklaren, sondem vielmehr dadurch, daB die Gegner allmahlich 
aussterben und die heranwachsende Generation von vorneherein mit der 
Wahrheit vertraut gemacht wird111. 

Zit. in Armin Hermann, DieJahrhundertwissenschqft: Werner Heisenberg und die Physik seiner 
Zeit (Stuttgart: 1977), S. 98. Ein denkwurdiges Gestandnis von einem Mann, der selbst groBe 
Schwierigkeiten hatte, eine "wissenschaftliche Wahrheit" namens "Quantentheorie" zu akzeptieren, die 
aus seinen eigenen Forschungen zur Schwarzkorperstrahlung hervorgegangen war. Wer eine neue 
Theorie auf die Beine stellt, hat oft Schwierigkeiten damit, wenn andere ihr das Laufen beibringen. 
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4 Zur Rezeption der anuphlogistischen Chemie in Deutschland 

Im Herbst 1789 veroffentlicht De la Metherie in den Observations sur la 

Physique die folgende Anmerkung eines anonymen deutschen Korrespondenten: 

La nouvelle Nomenclature chimique n'est point admise en Saxe. Je n'ai 
trouve que peu de personnes qui connuissent meme la doctrine 

Das entspricht der Einschatzung Lavoisiers aus seinem bekannten Brief an Benjamin 

Franklin von 2. Februar 1790: 

Les savants francais sont partagEs dans ce moment entre l'ancienne et 
la nouvelle doctrine. J'ai de mon cotE M. de Morveau, M. Berthollet, 
M. de Fourcroy...et en general les physiciens de l'Acad6mie. Les 
savants de Londres et de 1'Angleterre abandonnent aussi insensiblement 
la doctrine de Stahl mais les chimistes allemandes y tiennent 

113 

beaucoup 

Diese Ubersicht - deren "kriegerischer" Tonfall fiir die chemische Kampagne 

bezeichnend ist und in 11:3 noch ein Rolle spielen wird - ist insoweit unfair, als zu 

diesem Zeitpunkt die Auseinandersetzung mit der lavoisierschen Theorie gerade erst 

begonnen hatte und die deutschen Chemiker daher noch nicht in der Lage waren, sich 

112Observations sur la Physique 35 (1789), S. 76. 

113 
Zit. bei A . Levin, "Venel, Lavoisier, Fourcroy, Cabanis and the Idea of Scientifc 

Revolution...", S. 309f. 

moderne. Ici le phlc 
ancienne reputation 

encore comme au Hartz de toute son 
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fur oder gegen sie zu entscheiden. Die deutsche Rezeption der antiphlogistischen 

Chemie hat sich im Vergleich zur englischen verzogert; das lag zum einen daran, daB 

Deutschland, vor allem in seinem protestantischen Teil, zwar gute Chemiker und eine 

florierende chemische Gemeinschaft besaB, aber niemanden vom Rang eines Priestley 

oder Cavendish, dessen Forschungen direkt zur antiphlogistischen Revolution hatte 

beitragen konnen, und zum anderen lag es an fehlenden Ubersetzungen und 

brauchbaren Zusammenfassungen. Viele deutsche Chemiker lemten Lavoisier erst 

durch den bereits erwahnten Bericht De la Metheries in den Observations sur la 

Physique kennen. Zudem ist es ohne Zweifel wahr, daB Deutschland als "Geburtsland 

der phlogistischen Theorie"774 chemischen Neuerungen gegeniiber etwas weniger 

aufgeschlossen war. Nationale Vorurteile haben die Verbreitung der "franzosischen" 

Chemie in Deutschland775 vor groBere Probleme gestellt als beispielsweise in Holland 

oder Schweden776, doch wird das nachtraglich von Antiphlogistikern entworfene 

Szenario, in dem aufgeklarte Anhanger Lavoisiers sich muhsam gegen dumpfen 

Chauvinismus durchsetzen, der Realitat keineswegs gerecht. 

'^Partington, History of Chemistry, III, S. 492. Vgl . auch S. 574-604, 619-625, 630-639. 

115 
Das gilt nicht fur den gesamten deutschsprachigen Raum. In Osterreich, vor allem an der 

kosmopolitischen Unversitat Wien, hat sich die neue Chemie so rasch etablieren konnen, daB ihre 
Terminologie schon bald nach der Veroffenlichung von Meidingers Ubersetzung der Methode de 
Nomenclature Chimique Eingang in die medizinische Literatur fand. Vgl . K . Ganzinger, "Die 
Ubernahme von Lavoisiers neuer chemischer Nomenklatur in das ostrreichische Arzneibuch von 1794", 
Sudhoffs Archiv 58 (1974), S. 303-311. 

116 
Vgl . H . A . M . Snelders, "The New Chemistry in the Netherlands", Osiris Second Series, 

V o l . 4, S. 121-145, und Anders Lundgren, "The New Chemistry in Sweden", op. cit., S. 146-168. 
Zur allgemeinen europaischen (und amerikanischen) Verbreitung vgl. Crosland, Historical Studies, S. 
193-214. 
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117 
Karl Hufbauer hat in einer detaillierten Studie die Auseinandersetzungen in 

drei Hauptabschnitte eingeteilt: 

- eine anfangliche Periode allgemeiner MiBachtung der neuen Chemie seitens 

der deutschen Chemiker (1785-1789) 

- eine Phase gemeinsamer Abwehr, in der sich nur wenige prominente 

Uberlaufer finden (Hermbstaedt, Girtanner und am Ende Klaproth) (1789 -

Mitte 1792) 

- eine dritte Phase, in der sich die Chemikergemeinschaft in feindliche Lager 

spaltet, die Anzahl der "Konversionen" zunimmt und die antiphlogistische 

Partei schliefilich den Sieg davontragt (1792 - Anfang 1794) 

Die dritte, "heiBe" Phase unterteilt Hufbauer wiederum in einzelne 

"Kampfabschnitte", die sich verstarkt auf ein bestimmtes Experiment konzentrieren, 

von dem das Schicksal der neuen Chemie abhangig gemacht wurde: die Reduktion des 

Quecksilberkalks. Wie bereits erwahnt, hatte dieses Experiment auch fur Lavoisier 

seine Wichtigkeit gehabt, weil aus dem durch Erhitzen gewonnenen Quecksilberoxyd 

Sauerstoff sich durch blofie Erhohung der Hitzezufuhr ohne Beigabe einer 

"phlogistonreichen" Materie wie Kohle gewinnen liefl. In Deutschland wurde daraus 

ebenfalls ein experimentum crucis, was auf die stark empirisch ausgerichtete 

Arbeitsweise der Chemiker hinweist, die nicht bereit waren, das Fiir und Wider der 

Karl Hufbauer, The Formation of the German Chemical Community (1720-1795) (Berkeley 
Los Angeles London: University of California Press, 1982, S. 96-151. Vgl . zu diesem Thema auch 
Jurgen Vopel, "Die Auseinanderseczung mit dem chemischen System Lavoisiers in Deutschland im 18. 
Jahrhundert", Dissertation: Universitat Leipzig, 1972. 
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neuen Chemie von theoretischen Fragestellungen diktieren zu lassen. Konnte bewiesen 

werden, daB der Quecksilberkalk keine "reine" Luft enthielt, dann muBte man daraus 

folgem, daB dieser hypothetische Stoff bei Kalzinierungen keine Rolle spielte, woraus 

sich zwangslaufig die Unrichtigkeit des ganzen lavoisierschen Systems ergab. Der 

Streit dauerte uber zwei Jahre, weil die Antiphlogistiker bei ihren Experimenten wie 

erwartet Sauerstoff registrierten, die Phlogistiker jedoch ihren jeweiligen Erwartungen 

gemaB Wasser oder gar nichts erhielten. Gab der Quecksilberkalk doch "reine" Luft 

ab, dann lieB sich immer noch argumentieren, es handle sich um Luft, die sich 

wahrend der Lagerung im Kalk abgesetzt habe, aber keinen urspriinglichen Bestandteil 

118 

desselben ausmachte . 

Es ist erstaunlich, daB so erfahrene Chemiker wie Westrumb oder 

Trommsdorff anscheinend nicht in der Lage waren, das Experiment korrekt 

auszufiihren779. Lichtenberg notiert am 5. November 1792 in seinem Staatskalender, 

Obwohl Lavoisier sich um Erklarungen fur die Unreinheit bemiiht hatte, z .B. : "L'oxyde de 
mercure se revivifie...sans addition; il suffit de le faire chauffer a un degre de chaleur tegerement 
rouge. L'oxygene, a ce degre, a plus d'affinite avec le calorique qu'avec le mercure, et il se forme 
du gaz oxygene; mais ce gaz est toujours mete d'un peu de gaz azote, ce qui indique que le mercure 
en absorbe une petite portion pendant son oxydation. II contient aussi presque toujours un peu de gaz 
acide carbonique; ce qu'on doit sans doute attribuer aux ordures qui s'y melent, qui se charbonnent 
et qui convertissent ensuite unep ortion de gaz oxygene en gaz acide carbonique" [Oeuvres, Band 1, 
S. 363]. 

119 
Hufbauer (op. cit., S. 143) bemerkt lapidar: "Westrumb and others must have bollixed the 

reduction of mercuric oxide", und belaBt es dabei. Diese Weigerung, naher auf das Problem der 
verfalschten Wahrnehmung einzugehen, ist erstaunlich, wenn man bedenkt, wie schtfissig Hufbauer die 
anfangliche "unwissenschaftliche" Kritik an der neuen Chemie mit Hilfe der Theorien Kuhns erklart. 
In The Structure of Scientific Revolutions fuhrt Kuhn aus, daB auBerwissenschaftliche Einflusse - dazu 
gehort auch die Frage nach der "Nationalitat" einer Theorie - die Auseinandersetzung zwischen zwei 
Theorien umso mehr beherrschen, je inkommensurabler diese Theorien sind [Thomas Kuhn, The 
Structure of Scientific Revolutions (Chicago: University of Chicago Press, 1970 ), S. 144-159, 198-
204]. Kuhn veranschaulicht aber auch, wie Wahrnehmung von Erwartung beeinfluBt werden kann; ein 
Gedanke, den Hufbauer erstaunlicher- oder vorsichtigerweiseweise nicht aufgreift. Wir konnen die 
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daB Westrumb den Versuch elfmal wiederholt und "niemals Luft erhalten" habe [SB 

11:765], doch seinen eigenen Assistenten ergeht es nicht besser. Als anerkannter 

Experimentalphy siker war Lichtenberg vom Antiphlogistiker Hermbstaedt aufgefordert 

worden, die Reduktion durchzufuhren, doch seine Experimente erbrachten keine 

klaren Resultate720. 

Die Beteiligung des Physikers Lichtenberg ist ein weiterer Beweis fiir die 

erstaunliche experimentelle Ausrichtung der deutschen Debatte. Waren anfangs die 

weitgehend unbekannten Theorien Lavoisers schon allein deshalb abgelehnt worden, 

121 

weil man sie als typisch franzosische Modeerscheinung einschatzte , so beschrankte 

man sich alsbald auf den - wenn auch oft polemischen - Austausch abweichender 

Versuchsergebnisse. Dabei zwangen wie schon vor der Ausarbeitung der 

antiphlogistischen Chemie die Ergebnisse der pneumatischen Experimente manche 

Phlogistiker dazu, ihre Theorien zu modifizieren und das Phlogiston mal mit diesem, 

Quecksilberdebatte mit den gegenwartigen Auseinandersetzung um die "wahre" Natur der Emissionen 
bei der sogenannten Kaltwasserfusion vergleichen; oder auch mit den zu Unrecht vergessenen " N -
Strahlen", welche franzosische Physiker, um mit den "deutschen" Rontgenstrahlen gleichzuziehen, 
1903 entdeckt und experimentell nachgewiesen hatten. [Vgl. William Broad/Nicholas Wade, Betrayers 
of Truth. Fraud and Deceit in the Halls of Science (New York: Simon & Schuster, 1982), S. 107-
125]. DaB jeder Forscher das sieht, was er sehen will, war Lichtenberg nicht entgangen: In einem 
kleinen Beitrag iiber die "Naturgeschichte der Stubenfliege" [VS 4:532-33] mokiert er sich zunachst 
iiber die Naturforscher, die die Stubenfliege "mit unter die wiederkauenden Thiere mit gespaltenen 
Klauen gezahlt haben", und sodann Gber eine Demoiselle Lemasson le Golst, die herausgefunden hatte, 
daB Fliegen sich deshalb so gerne auf Spiegeln niederlassen, weil sie es lieben, sich selbst zu 
betrachten. "Was...diese Bemerkung interessant macht, ist, daB jene Naturgeschichtsschreiber in der 
Fliege ein Stuck Rindvieh, hingegen diese Demoiselle eine Dame erblickt haben. Jedes nach seiner 
Art" [VS 5:233]. 

Vgl . Georg Christoph Lichtenberg, Briefe, hg. v. A . Leitzmann und C. Schiiddekopf 
(Nachdruck Hildesheim: Georg Olms, 1966), Bd. Ill, S. 260ff. 

V g l . Hufbauer, op. cit., S. lOOff. Siehe allgemein auch 111:4. 
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mal mit jener Mischung aus Feuer, Licht und Luftarten zu erklaren722. Je mehr 

jedoch diese Hilfstheorien widerlegt wurden, desto auffalliger vollzog sich ein 

charakteristischer Wandel in ihrer Rhetorik: die anfangliche grundsatzliche Leugnung 

jeglicher Richtigkeit der antiphlogistischen Hypothesen und das Beharren auf der 

Wahrheit der Stahlschen Theorie wich zunachst dem Versuch, experimentell die 

Inkorrektheit der neuen Theorie zu beweisen. Als dieser Versuch die eigene Theorie 

zu falsifizieren drohte, verlegten sich die Phlogistiker auf die Beschworung der 

wissenschaftlichen Toleranz der Antiphlogistiker, die doch einsehen mogen, daB 

123 

auch sie unrecht haben konnten . Damit wurde indirekt eingestanden, daB die 

phlogistische Theorie auf verlorenem Posten stand. 

Der Ausgang dieser Debatte ist hochinteressant, nicht nur mit Blick auf 

Lichtenberg, der als AuBenstehender eingespannt wird und als bekannter 

Kommentator direkt einzugreifen bestrebt ist, sondern auch beziiglich der weiteren 

Entwicklung der deutschen Wissenschaftsgeschichte. Die unterlegenen Phlogistiker 

schlagen spatestens ab der Mitte der neunziger Jahre, als der Siegeszug der neuen 

Chemie feststeht, zwei vollig entgegengesetzte und sich dennoch erganzende Wege 

ein: (i) aller Theorie zu miBtrauen und sich ganz in die Empirie zuruckzuziehen (was 

bei Westrumb und Trommsdorff der Fall war724), oder ii) eine hohere, quasi 

metatheoretische Stellung zu beziehen, die auf der Vorlaufigkeit jeder Theorie besteht. 

1 2 2 V g l . Partington, op. cit., S. 616-625, 630-639. 

1 2 3 V g l . Hufbauer, S. 137. 

1 2 AHufbauer, S. 138f. 
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Das ist die wissenschaftsgeschichtliche Variante der alten Weisheit, daB gebrannte 

Kinder das Feuer scheuen. Wer einmal fest an eine Theorie glaubte, die so endgiiltig 

widerlegt wurde wie die phlogistische, wird in Zukunft entweder alle Theorien 

meiden und sich ganz auf die Praxis beschranken oder einen distanzierteren 

Standpunkt einnehmen, der es erlaubt, alle Theorien, und damit auch und gerade die, 

von der die eigene widerlegt wurde, in vorlaufige Hypothesen zu verwandeln. Die 

stark praxisbezogene, empirische Ausrichtung der deutschen Chemie, die in der 

Auseinandersetzung mit der Naturphilosophie verstarkt wurde und im Materialismus 

des spateren 19. Jahrhunderts gipfelt, hat hier einen ihrer Ausgangspunkte. Und fiir 

die zweite, distanziert-agnostische Position gibt es kein besseres Beispiel als 

Lichtenberg. 

Nachzutragen bleibt, daB die deutsche Debatte weit mehr als die franzosische 

von publizistischen Gegebenheiten abhangig war. Wahrend der wissenschaftliche 

Austausch in Frankreich die zentralistische Struktur des Landes abbildete und sich 

dementsprechend auf Paris, die Akademie und einige Universitaten konzentrierte, 

waren die verstreuten deutschen Wissenschaftler verstarkt auf Publikationsorgane 

angewiesen. Die Wichtigkeit der Periodika fiir die deutsche Wissenschaftsentwicklung 

gleicht der dominierenden Stellung der Journale und Zeitschriften der Aufklarung, die 

infolge der Abwesenheit eines Zentrums wie Paris oder London die Rolle eines 
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125 
nationalen Forums iibernahmen . Folglich lieB sich der jeweilige Stand der 

Auseinandersetzungen nicht nur an Beitragen in Crells Chemischen Annalen, sondern 

auch in fachfremden und nichtwissenschaftlichen Publikationen wie dem Journal der 

Physik und dem Intelligenzblatt der Allgemeinen Literatur-Zeitung ablesen, was 

letztlich dem Status der deutschen Chemie als offentlich anerkannter Wissenschaft 

zugute kam. Andererseits lag in dieser offentlichen Auseinandersetzung auch die 

Gefahr einer publikumswirksamen Verwasserung der Diskussion. Lichtenbergs Kritik 

an der oft ubertriebenen Popularisierung der Wissenschaften und der damit 

einhergehenden mangelhaften Ernsthaftigkeit des Leseverhaltens, der "trage[n] 

Unwissenheit" mitsamt der "Hoffnung, sich durch leichte Nebenwege Einsicht in den 

Zusammenhang der Dinge zu erwerben" [VS 6: 347f.], muB vor diesem Hintergrund 

gesehen werden. Keinen Unterschied jedoch gab es zwischen Deutschland und 

Frankreich hinsichtlich der Tatsache, daB die publizistische Landschaft, die zur 

Entstehung und Rationalisierung des Wissenschaftsbetriebs unabdingbar gewesen war, 

im Gegenzug von der theoretischen Ausrichtung der etablierten Wissenschaften -

und das heiBt konkret: von den jeweils herrschenden Machtverhaltnissen 

beeinfluBt wurde. So wie De la Metheries hartnackige Kritik an der neuen Chemie 

zur Griindung der heute noch erscheinenden Annates de Chimie und damit zum 

"Da der politisch-geographische Mittelpunkt als Ort der geistigen Auseinandersetzung im 
Deutschland des 18. Jahrhundert fehlte, tritt ein fingierter an seine Stelle, der die fehlende politische 
Offentlichkeit ersetzen muB, die Zeitschrift" [Peter Schmidt, "Buchmarkt, Verlagswesen und 
Zeitschriften", in: Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte, hg. v. Horst Albert Glaser (Reinbek: 
Rowohlt, 1980), Bd. 4, S. 67]. Siehe allg. hierzu auch 111:3. 
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Untergang seines Journals gefuhrt hatte, so lieB der groBe Raum, den Crell den 

Phlogistikern in den Chemischen Annalen eingeraumt hatte, es den Antiphlogistikern 

ratsam erscheinen, ein eigenes Publikationsorgan ins Leben zu rufen. Es handelte sich 

um das von Alexander Nicolaus Scherer (1771-1824) gegriindete Allgemeine Journal 

der Chemie, dem 1804 Crell als Redaktionsmitglied beitrat, nachdem er seine Annalen 

hatte aufgeben miissen . 

'Hufbauer, S. 141f. 
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5 Eine problematische Vorrede 

Das wichtigste Dokument zur Auseinandersetzung Lichtenbergs mit der neuen 

Chemie ist die Vorrede zur sechsten und letzten Auflage der Anfangsgriinde der 

Naturlehre. Sie datiert vom 1. Oktober 1794; ihrer Lange wegen verzichtet er auf den 

Wiederabdruck der Vorreden zur dritten, vierten und fiinften Auflage und belafct nur 

127 

die zwei von Erxleben verfaflten, "[d]ie...wegzulassen hatte ich kein Recht" 

Die im Brief an Wolff erwahnte "Laune" [SB 4:598] spielt in der sechsten 

Vorrede eine gewisse Rolle; es ist vielleicht sogar weniger Laune als 
128 

"Verranntheit" , die Lichtenberg dazu bringt, mit Ausnahme der ersten acht Zeilen 

die gesamten 26 Seiten der Vorrede einem Problem zu widmen, der "franz. oder 

neuen Chemie" [XXI]. 
Ich nenne sie mit FleiB nicht die antiphlogistische, weil die Laugnung 
eines Phlogistons zwar ein Hauptcharakter ist der neuen Lehre, aber 
nicht ihr einziger ist, und man also vieles dagegen einzuwenden haben 
kann, ohne deswegen schlechtweg ein Verteidiger des Phlogistons zu 
sein [XXI]. 

Obwohl er seinem Vorsatz, den Ausdruck "antiphlogistische Chemie" zu vermeiden, 

127 6 
Erxleben, Anfangsgriinde der Naturlehre (1794 ), S. XXI. Von jetzt an erfolgt die 

Literaturangabe hinter den Zitaten. 
Lothar Schafer, "Skepsis, Aufklarung und Wissenschaftstheorie bei Georg Christoph 

Lichtenberg, Lichtenberg. Streijziige der Phantasie, Hg. v. Jorg Zimmermann (Hamburg: Dolling und 
Gallitz, 1988), S. 187. 
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nicht treu bleibt, bezieht Lichtenberg hier zu Beginn eine inhaltliche Position, die er 

trotz aller Abschweifungen nicht aufgeben wird. Die Nichtexistenz des Phlogistons 

ist fiir ihn nicht das zentrale Problem, daher miiht er sich nicht mit Beweisfuhrungen 

ab, die es restituieren sollen. Das ware zu diesem Zeitpunkt - wie oben ausgefiihrt, 

war die phlogistische Theorie 1794 groBtenteils schon ad acta gelegt worden - auch 

nicht langer moglich gewesen. Stattdessen konzentriert er sich auf Folgerungen aus 

der Abschaffung des Phlogistons: die angebliche Zusammengesetztheit des Wassers 

und die neue Terminologie. Folgt man neueren Ansatzen der Lavoisier-Forschung, 

dann hat Lichtenberg damit ironischerweise eine realistischere Einschatzung der 

"antiphlogistischen" Chemie an den Tag gelegt als ihr Schopfer. Die Bezeichnung 

"antiphlogistische Chemie" entstammte dem 1784 erschienenen Essay on Phlogiston 

and the Constitution of Acids des "Generalstabschefs des Phlogiston-Lagers" 

Richard Kirwan. Der Essay wurde vier Jahre spater in einer Ubersetzung von 

Madame Lavoisier und versehen mit kritischen Zusatzen in eigener Sache von 

1 30 

Lavoisier, Guyton, Berthollet, Fourcroy und anderen in Frankreich veroffentlicht . 

Lavoisier hatte gegen diese Kennzeichnung nichts einzuwenden, sie entsprach seinem 

Verstandnis der von ihm ins Leben gerufenen Reform , wahrend Fourcroy sehr viel 
129 

Szabadavry, Lavoisier, S. 121. Kirwan konvertierte 1791, wozu Lichtenberg bemerkte: "DaB 
Kirwan ubergetreten ist, ist nicht zu verwundern, sein System enthielt schon zu viel von dem andern, 
sein Phlogiston hat schon zu viel von dem Hydrogen der andern, oder ist es schon wurklich" [J 1723]. 

130 
Die kritischen Anmerkungen in eigener Sache zu einfluBreichen phlogistischen Texten - quasi 

eine Entgegnung auf die parteiischen FuBnoten De la M&heries zu antiphlogistischen Beitragen in den 
Observations - gehorten zu der in 1:3 b) dargestellten Kampagne der Antiphlogistiker. 

131 
Robert Siegfried, "The Chemical Revolution in the History of Chemistry", Osiris, Second 

Series, Vol . 4 (1988), S. 40. 
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welter in die Zukunft blickte und die Widerlegungen der Stahlschen Theorien nur als 

einen Schritt in der Entwicklung einer modernen, vollig auf eigenen Beinen stehenden 

Chemie ansah . Eine Grundvoraussetzung dieses Projektes war die Errichtung einer 

ausbaufahigen Fachsprache; wenn Lichtenberg sich also gegen die Usurpation durch 

eine fachspezifische Terminologie wendet, dann hat er, freilich unter negativen 

Vorzeichen, genau den wissenschaftlichen AusdifferenzierungsprozeB vor Augen, der 

Fourcroy vorschwebte. 

Nach der achtzeiligen Einfiihrung beschaftigt sich Lichtenberg funfeinhalb 

Seiten lang (bis Mitte XXVI) mit allgemeinen und methodologischen Vorbemerkungen 

zum Thema 'Neue Chemie'. Es folgen lange Ausfiihrungen iiber die Natur des 

Wassers, speziell iiber die noch unbekannten Vorgange bei seinem Aufstieg und 

Niedergang in der Atmosphare (XXVI-XXXV), eine beinahe elf Seiten lange 

Auseinandersetzung mit der Nomenklatur (XXXV-XVI), erganzt durch einige 

Anmerkungen zu einer Kritik an einer Schrift seines Freundes de Luc (XVI-XLVII), 

die im wesentlichen noch einmal die atmospharische Fragestellungen aufgreifen (und 

von denen er angibt, daB sie geschrieben wurden, als der erste Bogen der Vorrede 

schon im Druck war), und zum AbschluB sieben Zeilen iiber die Verbesserung zum 

Abdruck der Luftpumpe (XLVII). Wir werden im weiteren Verlauf des Kapitels 

diese Anmerkungen Punkt fiir Punkt durchgehen und dabei auf andere 

Siegfried, op. cit., S. 43ff. Dieser Punkt wird im Rahmen der Besprechung des Unterschieds 
von Theorie und Diskurs im Teilabschnitt 9 f) eingehender behandelt. 
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veroffentlichte und unveroffentlichte - Schriften Lichtenbergs zuriickgreifen. Um 

Wiederholungen zu vermeiden, werden die explizit "politischen" Einwurfe, die im 

nachsten Kapitel besprochen werden sollen, hier nur kurz erwahnt 

Lichtenbergs Argumentation ist nicht frei von einer gewissen polemischen 

Raffinesse, die mit groBem rhetorischen Geschick vorgetragen wird. Zunachst spricht 

er der neuen Chemie seine Anerkennung dafiir aus, daB sie die "Untersuchung der 

Natur.. .durch Streit.. .befdrdert" (XXI) habe. Damit klingt gleich auf der ersten Seite 

ein Hauptthema an: daB namlich Wahrheitsfindung iiber den Disput verlauft und nicht 

uber die kritiklose Annahme einer noch so vortrefflichen Theorie. Es wird allerdings 

eingestanden, daB man der neuen Theorie ein Stuck weit folgen miisse, um sich 

angemessen mit ihr auseinandersetzen zu konnen. "Hat man etwas gegen den Weg 

einzuwenden, den die Menge eingeschlagen hat, so wird man sicherlich besser 

verstanden, wenn man sich etwas zur Gesellschaft halt, als wenn man hinten stehen 

bleibt, und bloB nachruft" (XXII). Eine interessante Bemerkung, denn - abgesehen 

davon, daB hier wieder die fur Lichtenberg typische Affinitat von Wissenserwerb und 

Fortbewegung ausgedruckt wird - sie wiederspricht einer ganzen Reihe von privaten 

Aufzeichnungen, in denen es vor allem darauf ankommt, den von anderen 

eingeschlagenen Weg zu verlassen und iiber Hecken in noch unbeackertes Gebiet 

vorzudringen. Die Reserve gegeniiber der neuen Chemie hangt also nicht nur mit der 

angezweifelten Richtigkeit ihrer Aussagen zusammen, sondern ist Folge eines Drangs 

zur Alteration etablierter wissensschaftlicher Sehweisen. Indirekt wird eingestanden, 
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daB die neue Chemie die Chemie geworden ist, "die, wie ich hier mit Vergniigen 

gestehe, in ihrer Art ein Meisterstuck ist" [XXIII]. 

Nach diesen scheinbar positiven Aussagen schlagt Lichtenberg eine scharfere 

Gangart ein: 

DaB man die neue Lehre anfangs mit Zweifel und selbst mit 
Verachtung angehort hat, daran hatte der Character der Nation, von der 
sie herkam, furs erstere mit einige Schuld. Frankreich ist nicht das 
Land, aus dem der Deutsche gewohnt ist bleibende Grundsatze fur 
Wissenschaften zu erwarten. Blendendes von kurzer Dauer ist 
gewohnlich, auf was er von daher rechnete und bisher zu rechnen 
Ursache hatte. Dieses findet sich bey diesem Volk vom Kleinsten bis 
zum GroBten (...) Wo ist jetzt die cartesianische Physik...? [XXII] 

Wichtig ist der Ubergang vom Perfekt/Prateritum zum Prasens: die im vorigen 

Abschnitt skizzierte anfangliche Rezeption der "franzosischen" Chemie wird korrekt 

wiedergegeben (ohne daB der nationale Charakter der Stahlschen Theorie erwahnt 

wird) und mit dem Adverb "anfangs" als mittlerweile iiberholt gekennzeichnet, doch 

das darauffolgende Prasens - "Frankreich ist nicht das Land..." - driickt aus, daB 

133 

die Beweggriinde fur diese negative Einstellung immer noch aktuell sind . Der 

Hinweis auf Descartes' Wirbeltheorie ist schlicht polemisch, denn wenn man eine 

Theorie von dieser GroBenordnung, die immerhin ein paar Jahrzehnte lang in 

Frankreich (und nicht nur dort) tonangebend war, als ein Beispiel fur "Blendendes 

von kurzer Dauer" benutzt, dann bleiben nur sehr wenige neuzeitliche Theorien iibrig, 

V g l . zu dieser Stelle auch Egon Schwarz, "Lichtenbergs Verhaltnis zu Frankreich", Seminar 
2/1 (1966), S.64, sowie allg. 111:4. 
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die weder blendend noch kurzlebig waxen134. Um den oberflachlichen Charakter der 

Franzosen zu illustrieren, wahlt Lichtenberg ein Beispiel, von dem er weiB, daB es 

den meisten seiner fachkundigen Leser bekannt ist: 

In dieser National=Meinung wurde der Deutsche nicht wenig durch 
den kindischen Triumph bestarkt, den man in Paris iiber das Phlogiston 
feyerte. Der war acht franzosisch. Madam Lavoisier als Priesterin 
angekleidet verbrannte feyerlich das Phlogiston in einer Versammlung. 
(...) So triumphirt nur der Kleine gegen den GroBen, wenn ihn das 
Gliick begiinstigt, der eigentlich GroBe uberlaBt den Triumph, wo er 
Start finden konnte, dem schwachern Anhanger (XXIII). 

Wieder der unauffallige sprachliche Zeitenwechsel: ein in Vergangenheitsform 

wiedergegebenes Ereignis wird zur Manifestation einer immer noch prasenten Anlage. 

Der Vorfall, auf den hier Bezug genommen wird, war dem deutschen Publikum im 

Juni 1789 in den Chemischen Annalen vorgetragen worden. Ein Herr E*** berichtete 

dem Herausgeber Crell von einem 

Auto-da-fe iiber das Phlogiston, worinn seine [Lavoisiers] Gattin (die 
wirklich viele Kenntnisse in der Chemie hat, und verschiedene 
chemische Schriften iibersetzte) die Oberpriesterin machte, Stahl zur 
Vertheidigung desselben, als advocatus diaboli erschien; wo bey allem 
dem aber doch das arme Phlogiston, auf Anklage des Oxygens, zuletzt 
verbrannt wurde755. 

In dem fiir diese Arbeit wichtigen Sudelbucheintrag J 1223 wird die cartesianische Physik sehr 
viel fairer als Beispiel eines wissenschaftlichen Paradigmawechsels im Sinne Kuhns beschrieben: "Aus 
einer allmahlig verbesserten Cartesianischen Physik konnte nie die wahre Newtonsche werden. Die 
groBten Mathematiker haben an den Wirbeln gedreht und gelenkt um sie gehen zu machen. Aber es 
half alles nichts, sie muBten herunter diese Wirbel. . ." . Vgl . auch J 1701: "Was fiir groBe Manner 
haben sich selbst noch nach Newtons Entdeckungen bemiiht die Wirbel des Cartesius zu verteidigen. 
Dieses Gleichnis ist fiir die Antiphlogistiker". (Hervorhgb. im Text). 

Chemische Annalen (1789) I, S. 519. 
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Die Zeremonie fand im Hof des Arsenals in Paris start und war weniger ernstgemeint 

als man in phlogistischen Landern dachte. Als Antwort wurden in Berlin Exemplare 

von Lavoisiers Traite offentlich verbrannt; es wird sogar berichtet, daB Lavoisier in 

effigie auf dem Scheiterhaufen geendet haben soil . In der fiinften Auflage des 

"Erxleben" (1791) bleibt dieses Ereignis unerwahnt; daB Lichtenberg es erst funf 

Jahre spater anfiihrt, lafit sich vielleicht auch durch die naheliegenden Assoziationen 

mit den in Deutschland mittlerweile bekannten Revolutionszeremonien und 

jakobinischen Terrortribunalen wie dem ProzeB gegen Ludwig XVI erklaren. Auf 

jeden Fall dient es dazu, die neue Chemie durch den Hinweis auf die auf 

AuBerlichkeiten bedachte Unbestandigkeit des franzosischen Nationalcharakters zu 

diskreditieren. Dabei halt sich Lichtenberg eine Hintertiir offen, indem er erklart, 

daB, falls sich die antiphlogistische Chemie doch als permanentes Wissenssystem 

etablieren sollte, es zum Teil daher ruhren mag, "daB die vorztiglichsten Stiitzen 

derselben nicht franzosischen Ursprungs sind" [XXIII]: wohl eine Anspielung auf die 

englischen Naturforscher, denen Lavoiser soviel verdankte und von denen einige 

bereits in den friihen neunziger Jahren zu ihm iibergegangen waren (z. B. Black und 

Kirwan). 

Daran schlieBt sich eine Argumentation an, die von scheinbar sehr positiven 

Voraussetzungen ausgeht. 

1 3 6Partington, History of Chemistry, S. 491, und Szabadvary, Lavoisier, S. 120. Der Verteidiger 
des Phlogistons soil De la Metherie ahnlich gesehen haben. 
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Allein alles dieses bey Seite gesetzt, so haben wir jetzt von Frankreich 
aus eine Revolution in der Chemie erhalten, die, wie ich hier mit 
Vergniigen gestehe, in ihrer Art ein Meisterstuck ist (...) Was...einige 
Personen, die sich zwar mit Naturlehre beschaftigen, aber nicht gerade 
Chemiker von Profession sind, zuruckhielt, der neuen Chemie Beyfall 
zu geben, war, da/3 einige unsrer ersten Chemiker, ja selbst Erfinder 
von Rang in ihrer Wissenschaft, verschiedene Hauptfacta laugneten und 
sich dabey auf Versuche griindeten, denen zu trauen jene Physiker eben 
so gut Ursache hatten, als den franzosischen [XXIII]757. 

Der Verweis auf die Versuche bestatigt Hufbauers Analyse der stark experimentell 

ausgerichteten chemischen Debatte. Allerdings hort sich Lichtenbergs Hinweis, er 

habe seinen Beifall zuruckgehalten, weil die Experten den ihrigen nicht zollen 

wollten, in den spateren Sudelbuchern ganz anders an: 

Was mich eigentlich bewogen hat, so lange mit meinem Beifall fur die 
antiphlogistische Chemie zuruckzuhalten, ist (verzeihe mir meine 
schwere Siinde), bloB der enthusiastische Beifall gewesen, womit sie 
von einigen Leuten beehrt worden ist, deren Fliichtigkeit im SchlieBen, 
Seichtigkeit und Ignoranz in der Naturlehre mir bekannt war [K 336]. 

Freilich kann er 1794, nach den "Konversionen" von Hermbstaedt, Blumenbach, 

1 38 

Klaproth und anderen, der neuen Chemie nicht die Seichtigkeit ihrer Anhanger 

zum Vorwurf machen; also beruft er sich auf die VerlaBlichkeit ihrer Gegner. 

137 
Mit den "Erfindern von Rang" ist u.a. Watt gemeint, der sich mit der neuen Chemie nicht 

anfreunden konnte. Vgl . hierzu als Sammlung der Primartexte James Patrick Muirhead (ed.), 
Correspondence of the late James Watt on his Discovery of the Theory of the Compsition of Water 
(London: John Murray, 1846). Man beachte die Formulierung "Revolution in der Chemie". 

138 
Den Lichtenberg - teuerster Kranz, den er zu vergeben hat - in einem Atemzug mit Kant und 

Euler nennt [K 182]. Vgl . auch Hufbauer, S. 108-111. 
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Unmittelbar darauf relativiert er ihre oben zitierte Beschreibung als "Meisterstiick" 

[XXIII] . "Ich [will] dieses bloB von ihr als einer isolirten Sammlung von 

Kenntnissen...verstanden wissen" [XXIV], denn "[w]enn dereinst alle die einzelnen 

Theile der gesammten Naturlehre zu einem ganzen zusammen gefiigt werden sollen, 

so wird es sich finden, welches die stetesten Puncte von bey den gewesen sind" 

[XXIV] . 

Dies ist Lichtenbergs wichtigstes Argument. Er bittet, alles Nachfolgende "aus 

diesem Gesichtspuncte allein...anzusehen" [XXIV] und lafit es leitmotivisch 

wiederkehren. Die Logik ist einfach: weil alle spezialisierten Naturkenntnisse 

irgendwann in ferner Zukunft zu einer grand unified theory vereinigt werden sollen, 

mussen sie bereits im Moment ihres ersten Auftretens ihren partiellen Charakter, vor 

allem aber ihre Vorlaufigkeit so deutlich wie moglich ausdriicken. "Im jetzigen muB 

das Kunftige schon verborgen liegen. Das hei/it Plan. Ohne dieses ist nichts in der 

Welt gut" [C 195]. Der Forscher, der intuitiv das noch unerkannte Naturganze vor 

Augen hat, muB sich immer der Tatsache bewuBt bleiben, daB er Teilarbeit leistet; 

die Selbstbescheidung des Wissenschaftlers ist mithin ein Produkt unablassiger 

Selbstreflexion, vermittels derer die eigenen Erkenntnisse relativiert werden sollen. 

Jeder Theorie, die den Anspruch auf Abgeschlossenheit erhebt, indem sie ein 

bestimmtes Teilwissen endgultig durchleuchtet zu haben glaubt und dies in einer 

entsprechenden Sprache vortragt, ist automatisch zu miBtrauen. Neben diesen 

Gesichtspunkt tritt die "Richtigkeit" einer Theorie, d.h. die Frage, ob sie ein Reihe 

von Phanomenen korrekt erklart und in einen widerspruchsfreien systematischen 
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Zusammenhang bringt, die Frage, wie sie ihr Wissen vortragt und ob es spater in 

umfassendere Wissenssysteme integriert werden kann. Die Voraussetzung dafiir ist, 

daB das, was eine Theorie vortragt, anders interpretiert werden kann, unabhangig 

davon, wie korrekt die jetzige Interpretation sein mag. Diese Moglichkeit zur 

Alteration, die jenseits von Verifikation und Falsifikation steht, ist ein Beweis fiir die 

notige Beweglichkeit einer Theorie, denn nur wenn das, was vorgetragen wird, auch 

anders dargestellt werden kann, ist es offen genug, Teil eines Ganzen zu werden. 

Folglich wendet sich Lichtenberg jenen scheinbar endgiiltig ausgemachten 

Punkten der neuen Chemie zu, deren Vorlaufigkeit er durch abweichende 

Interpretationen besonders deutlich zu erweisen glaubt. Aus diesem Grund - und, 

wie noch zu zeigen sein wird, aus anderen, die mit Naturlehre oder gar Chemie 

weniger zu tun haben - konzentriert er sich auf die antiphlogistische Interpretation 

der Zersetzung des Wassers. 
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6 Die Ornniprasenz der Elektrizitat 

Lichtenberg bemerkt, man habe "den beruhmten und in der That hochst 

merkwiirdigen amsterdamischen Versuch von der Zersetzung des Wassers durch 

El [elektrizitat] als vollig entschieden fiir die neue Chemie angesehen" [XXVIII]. Das 

bezieht sich auf die von Van Troostwijk und Deiman 1789 durchgefiihrten 

Experimente am Teyler-Institut in Haarlem. Mit Hilfe einer von John Cuthbertson 

(der bei diesem Versuch assistierte) gebauten Maschine lieBen sich die damals 

groBten Funken der Welt herstellen, die in der Lage waren, Wasser in Sauerstoff und 

Wasserstoff zu zersetzen. Lichtenbergs Vorschlag lauft darauf hinaus, die Rolle 

der Elektrizitat bei diesem Vorgang wesentlich auszubauen. Sie ist bei ihm mehr als 

nur ein bloBer Katalysator, der die Energie fiir die Dekomposition bereitstellt; es 

bestiinde die Moglichkeit, daB die Zersetzung des Wassers eine Folge der Aufspaltung 

der Elektrizitat ist. "[H]at nicht ein Teil von ihr mit dem Wasserdampf infl. und der 

andere mit demselben dephl. Luft gemacht ?" [XXIX]. Demnach wiirde sich das 

Wasser nicht zersetzen, sondern sich mit den jeweiligen Elektrizitatsarten zu 

139 
Heilbron, Electricity in the 17th and 18th Centuries, S. 441, und Partington, op. cit., S. 457. 

Van Marum - die in 1:3 erwahnte Zielscheibe antiphlogistischer Indoktrinationen -, Institutsleiter und 
einer der wichtigsten Forscher auf dem Gebiet der Elektrizitat, hatte den Versuch ebenfalls 
durchgefuhrt, aber nur Wasserstoff erhalten. Die Versuche wurden in Deutschland durch eine 
Veroffentlichung in Grens Journal der Physik [(1790),ii, 131] bekannt. Lichtenberg setzte sich bereits 
in der funften Auflage des "Erxleben" (S. 500) mit ihnen auseinander. Vgl . auch Lichtenbergs 
Rezensionen der Biicher van Marums fiber die "ongemen groote electrizeer-maschine" in GGA 1785 
St. 156, v. 1.10, S. 1560-1571 und GGA 1789, st. 199, v. 12.12., S. 1994-1997. 
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inflammabler und dephlogistierter Luft vereinigt, die man aufgrund ihres 

Zustandekommens nicht langer mit Wasserstoff und Sauerstoff gleichsetzen konnte. 

An dieser Stelle wird in der Lichtenberg-Literatur iiblicherweise auf die beriihrnte 

Bemerkung des Naturphilosophen Henrik Steffens verwiesen, wonach "Lichtenbergs 

Vermutung, daB die Trennung des Wassers in Wasser und Sauerstoff eine Trennung 

der Elektrizitaten sei,...selbst wie ein elektrischer Funke in die Entwicklung der 

Naturphilosophie ein[schlug]"740. Tatsachlich verhalt sich Elektrizitat hier wie ein 

omniprasentes Fluidum, das ganzheitlichen, "holistischen" Betrachtungsweisen, die 

Phanomene als Manifestationen eines zugrundliegenden ubiquitaren Prinzips deuten 

will, eine physikalische Basis zu liefern imstande ist. 

Nun weiB Lichtenberg, daB neben den hollandischen andere erfolgreiche 

Versuche zur Dekomposition des Wasser stattgefunden haben, bei denen Elektrizitat 

vordergriindig keine Rolle spielte. Lavoisier hatte 1783 Sauerstoff und Wasserstoff 

in ein durch Quecksilber abgesperrtes GefaB geleitet und angeziindet747. Er bemerkte, 

daB das nach der Verbrennung an der Metalloberflache angesammelte Wasser vollig 

rein war und die starkste Reaktion zustande kam, wenn das Verhaltnis von Sauerstoff 

zu Wasserstoff 2:1 betrug742. Allerdings gestand er (und das Gestandnis hatte, was 

1 4 0Beispielsweise bei Kleinert, "Physik zwischen Aufklarung und Romantik", S. I l l ; Promies, 
Lichtenberg, S. 119. 

1A1 

Lavoisier, Band 1., S. 354-358. Siehe auch Tafel IV, Abb. 5 im Anhang des gleichen Bandes. 

1 4 2 Lavoisier, "Memoire dans lequel on a pour objet de prouver que l'eau n'est point une substance 
simple, un element proprement dit, mais qu'elle est suseptible de decomposition et de recomposition", 
Oeuvres, Bd. 2, S. 334-359. Der Titel spricht schon fur sich. Ubrigens war einer der Zeugen dieses 
Experimentes Cavendishs Assistent Joseph Blagden, der von einem ahnlichen Experiment Cavendishs 
aus dem Jahr 1781 berichtete. Daraus entwickelte sich nach der "Entdeckung" des Sauerstoffs 
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die darin angesprochenen problematischen Beziehungen zwischen Experiment und 

SchluBfolgerung angeht, auch einem Lichtenberg alle Ehre gemacht): 

Cette seule experience de la combustion des deux airs, et leur 
conversion en eau, poids pour poids, ne permettait guere de douter que 
cette substance, regardee jusqu'ici comme un Element, ne tut un corps 
compost; mais, pour constater une v6rit6 de cette importance, un seul 
fait ne suffisait pas; il fallait multiplier les preuves, et, apres avoir 
compose* artificiellement de l'eau, il fallait la decomposer...745. 

Zu dem Zweck wurde Wasserdampf durch eine gliihende spiralformige Rohre 

geleitet744. Der Sauerstoff vereinigte sich mit dem Eisen zu Eisenoxyd, wahrend der 

Wasserstoff am Ende der Rohre in einem Kiihler aufgefangen wurde. Lavoiser hatte 

in bester newtonscher (und condillacscher) Tradition Analyse und Synthese 

verbunden: ein vordem als unteilbares Element angesehener Stoff wird in seine 

Bestandteile zerlegt und wieder zusammengesetzt. An der synthetischen Natur des 

Wassers konnte fur ihn kein Zweifel mehr bestehen745. 

Lichtenberg lafit sich von der scheinbaren Abwesenheit der Elektrizitat in 

Lavoisiers zweiter Prioritatsstreit. 

Lavoisier, op. cit., S. 340f. Diese Verfahrensweise - die unabdingbare Verknupfung von 
Analyse und Synthese, wobei erstere der letzteren vorauszugehen hat - ist eine exakte Umsetzung der 
analyse Condillacs. 

U 4 Lavoisier , Band 1, S. 68-77 u. 330-332. Siehe auch Tafel VIII, Abb. 11 im Anhang des 
gleichen Bandes. 

145 
Lavoisier, "Memoire ou Ton prouve par la decomposition de l'eau que ce fluide n'est point une 

substance simple, et qu'il y a plusierus moyens d'obtenir en grand l'air inflammable qui y entre comme 
principe constituant", Oeuvres, Bd. 2, S. 360-373 . Mitautor dieses Artikels war Jean-Babtiste 
Meusnier (1754-93), der damals im Auftrag der Akademie als Ballontheoretiker tatig war. Uber den 
Zusammenhang zwischen Aeronautik und Wasserdekomposition siehe 111:2 b. 
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diesen Experimenter! nicht einschiichtern. Nachdem er zwei Seiten lang ihre 

offensichtliche Wichtigkeit bei dem mit Funkenschlag arbeitenden hollandischen 

Experiment betont hat, kommt er kurz auf die "unelektrischen" Experimente zu 

sprechen, um dann sofort wieder die Elektrizitat einzubringen: 

Aber sagt man, man hat das Wasser auch auf andere Weise zersetzt 
ohne alle Elektrizitat. Ohne alle Elektrizitat? (...) Wo Kohlen, Oefen, 
GefaBe sind und wo Luft ist, da ist elektrische Materie in Menge, das 
ist keine Frage. Konnte man die Elektrizitat auffsammeln die sich an 
einem Morgen in einer Stadt bloB aus den Theekesseln entwickelt, so 
wurde man einen Ochsen damit erschlagen konnen [XXX]146. 

Die Korrektheit der Versuche wird nicht in Abrede gestellt, sondern es wird darauf 

verwiesen, daB die Intrepreten des Experiments Ausgangsbedingungen vernachlassigt 

haben, die eine andere Interpretation der Vorgange nahelegen. Das entspricht der 

Kritik mancher phlogistischen Kritiker an der neuen Chemie, die die bei der 

Reduktion des Quecksilberkalks entweichende "reine" Luft als nachtragliche 

Verbindung mit dem Kalk erklaren wollten. Allerdings ist Lichtenberg nicht gewillt, 

das Schicksal der antiphlogistischen Chemie von einem Experiment abhangig zu 

machen. Um seiner abweichenden Interpretation trotzdem geniigend Gewicht zu 

verleihen, greift er auf das bereits erwahnte Ganzheitsargument zuriick: 

Vgl. J 1748: "Wir miissen Feuer und Elektrizitat nicht trennen, ich glaube, die Lehre vom 
Feuer ist unverstandlich ohne jene, und was wir dem Feuer ganz zuschreiben kann zum Teil diesem 
Fluido zugehoren", und J 2117: "Wir haben 2 Worte fur Feuer und Elektrizitat, und glauben also 
auch daB beide in den Operationen der Natur getrennt sein. Wer hat denn je Feuer und Elektrizitat 
getrennt? Wir trennen siebloB durch die Worte". Vgl . auch die erst jiingst Lichtenberg zugeschriebene 
im Weimarer Goethe und Schiller-Archiv befindliche Kritik an Johann Heinrich Voigts Versuch einer 
neuen Theorie des Feuers, abgedruckt bei: Ulrich Joost/Horst Zehe, " ' . . .seyn Sie so gutig und nehmen 
den bosen Willen zu schaden fur die That an'", Lichtenberg-Jahrbuch 1988, S.45-57, vor allem S. 46f. 
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Sollen aber, konnte jemand fragen, solche MuthmaBungen die franz. 
Chemie iiber den Haufen werfen? Behiite der Himel, das sollen sie 
nicht und konnen sie nicht. Nein sie sollen bloB demiihtigst bitten, 
nicht zu hart aufzutreten, wo noch solche FuBangeln verborgen 
liegen...Die neue Chemie muB ihren Gang fortgehen, und wird ihn 
gehen; alle ihre Entdeckungen werden dereinst Glieder des neuen 
Ganzen abgeben, und einem Zwecke dienen, den sie selbst nicht vor 
Augen gehabt hat. Wenn nur Thatigkeit unterhalten wird, um das was 
sie erweckt und erhalt haben wir uns nicht so sehr zu bekiimmern 
[XXXf.]. 

Das hat den Anschein verlegener Beschwichtigungsrhetorik. Lichtenberg ist sich nur 

allzu klar dariiber, daB man sich sehr um die neue Chemie "bekiimmern" wird, 

gerade weil sie das, was "sie erweckt und behalt", mit der ihr eigenen 

Unverfrorenheit vortragt. Also vollzieht er nur wenige Zeilen spater erneut eine 

rhetorische Wende und geht von der oben angedeuteten Gelassenheit in einen von 

Drohung nicht ganz freien Angriff uber: "Etwas muB hierin uber kurz oder lang von 

der neuen Chemie gethan werden, denn mit der bloBen Versicherung, daB die 

elektrische Materie bey der chemischen Opperation so ganz leer ausgehe, wird sich 

der unpartheyische Naturforscher unmdglicher langer abspeisen lassen"[XXXI]747. 

Erneut konzentriert er sich auf die Natur des Wassers, bloB fiihrt er diesmal kein 

Experiment an, sondern ein allgemein bekanntes, aber schwerverstandliches 

Phanomen: Regen. 

V g l . den kurzen Aufsatz "Was vermag Elektricitat nicht?" [VS 6:471-473]: "Dieses [d.h. die 
Unzuverlassigkeit der Elektrizitat als "Schlfisselchen" der Naturerscheinungen] ist auch wohl die 
Hauptursache, warum die franzosischen Chemisten sich gar nicht bey ihren Unternehmungen um ihn 
bekummert haben, obgleich sehr vortreffliche Manner behaupten, daB ohne ihn in der Chemie nicht 
viel bleibendes in den Principien ausgefunden werden konne". Bei den "vortrefflichen Mannern" 
handelt es sich in erster Linie um ihn selbst und Deluc. 
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Bereits in der Vorrede zur funften Auflage des "Erxleben" hatte Lichtenberg 

den Regen - genauer: die noch vollig ungeklarte Frage, wie Wasser verdunsten, 

aufsteigen und wieder als Wasser niedergehen kann - gegen die neue Chemie 

angefiihrt. Deluc und Saussure hatten festgestellt, daB trotz des aufsteigenden Wassers 

Hygrometer nicht in der Lage waren, in den oberen, trockeneren Luftgefilden Wasser 

zu registrieren. Logischerweise lieB sich das nur erklaren, wenn man annahm, daB 

sich Wasser in Luft verwandelte, die sich wiederum beim Niederschlag zu Wasser 

zersetzte. Das, so Lichtenberg, ist einer der wichtigsten Satze der Naturlehre, denn 

... wer sieht nicht, daB seine ganzliche Bestatigung ein todlicher Streich 
fur die neuere franzosische Chemie seyn wurde, bey welcher sich alles 
um die Zusammensetzung des Wassers aus oxygene und hydrogene 
dreht! Hier entsteht Wasser aus atmosphar. Luft, nicht durch 
Verbrennung von inflammabler mit dephlogistischer (...) Soil also diser 
Umstand also nicht das Hauptfundament der franzosischen Hypothese 
vollig untergraben, so muB aus derselben erklart werden, wie aus einer 
so trockenen Luft Wolken und die unheure Menge Wasser entstehen 
kann74* 

Der mit Lichtenberg gut bekannte Gottinger Arzt Girtanner, der 1791 eine der ersten 

deutschen Ubersetzungen der franzosischen Nomenklatur vorgelegt hatte149, stellte 

'*°Zit. aus Gilles, op. cit., S. 139. 

Christoph Girtanner, Neue chemische Nomenklatur far die deutsche Sprache (Berlin, 1791). 
Zu Lichtenbergs Einschatzung der Nomenklatur Girtanners siehe auch II: 1, FuBnote 2. Vgl . allgemein 
zu Girtanner als bislang einzige zusammenfassende Darstellung Hans-Peter Trankle, "'Der ruhmlich 
bekannte philosophische Arzt und politische Schriftsteller Hofrath Christoph Girtanner'. 
Untersuchungen zu seinem Leben und Werk". Diss. med. Universitat Tubingen, 1986. 
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in ein Jahr spater in seinen Anfangsgriinden der antiphlogistischen Chemie die 

Behauptung auf, Hygrometer seien nur in der Lage, das in fliissiger Form in der Luft 

enthaltene Wasser anzuzeigen, nicht aber das eis- oder gasformige750. Dem 

widerspricht Lichtenberg in der sechsten Vorrede mit beinahe jesuitischer Kasuistik757 

und fiigt eine lange Reihe von Einwanden an, die alle dazu dienen sollen, Sand ins 

Getriebe der neuen Chemie zu streuen. Wieder geht es nicht um Widerlegung, 

sondern um das Betonen von Umstanden, die zunachst einmal zu wichtig sind, um 

vernachlassigt werden zu konnen, und aulterdem zu ungeklart, um eine endgiiltige 

Aussage zu ermdghchen . 

Allerdings soil hier nicht der Eindruck erweckt werden, Lichtenberg habe die 

Elektrizitat einzig und allein als rhetorisches Mittel zum Zweck benutzt, ohne sich 

ernsthaft darum zu bekiimmern, was sie faktisch mit chemischen Vorgangen gemein 

Vgl . Herrmann, "Georg Christoph Lichtenberg als Herausgeber...", II, S. 4. 

1 5 1 "Die Luft konne doch, sagt man, sehr viel Wasser aufgeloset enthalten, die das Hygrometer 
nicht anzeige; das Hygrometer zeige ja selbst schon in sehr mit Wasser iiberladener Luft bey hoher 
Temperatur Trockenheit. Dieses ist sehr wahr, allein dieses Wasser wird sogleich sensibel, sobald die 
Temperatur erniedrigt wird, weil es bloB Warme war, die es fiir das Hygrometer latent machte. Ist 
aber Luft bey sehr niedriger Temperatur fur das Hygrometer trocken, so mussen wir sie fur sehr 
trocken erkennen, weil das Hygrometer unter der Glocke sogleich die geringste Feuchtigkeit zeigt, die 
man bey gleich niedriger Temperatur in eine solche ausgetrocknete Luft zulaBt, aber die noch 
vorrathige Warme nicht mehr aufzunehmen im Stande ist. Will man sagen: das Wasser kann doch 
vielleicht noch aufgelost darin enthalten seyn, das Hygrometer zeigt sie nur nicht an, so kann man 
hierauf nicht beser antworten, als wenn man sagt: vielleicht auch nicht. Denn so viel ist gewiB, daB 
wenn wirklich kein Wasser da ware, das Hygrometer auch keins zeigen konnte" [XXXIIf.]. 
Herrmann weist darauf hin, daB in diesem Streit "weder die eine noch die andere Seite" recht hatte, 
dafur waren Ende des 18. Jahrhunderts weder die MeBinstrumente noch die Kenntnis der chemischen 
Beschaffenheit des Wasser sowie der Vorgange in der Atmosphare ausgereift genug (Herrmann, op. 
cit., S. 4f). Dieses mangelnde Grundwissen erlaubt es Lichtenberg, die Argumente seiner Gegner ad 
absurdum zu fiihren. 

Vgl . J 1673/1674/1679/1682/1684/1686/2018/2036. 
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hat. Er hat sich wiederholt in den Sudelbuchern mit dieser Frage beschaftigt und 

sogar in der Vorrede eigene Interpretationsvorschlage angedeutet754. Eine solche 

Verbindung zu leugnen ware angesichts der modemen Elektrochemie unsinnig; 

andererseits ware es genauso absurd, Lichtenberg als ihren bewuBten Vorlaufer 

hinzustellen, so als habe er bereits geahnt, daB es sich bei Oxydation um 

Elektronenabgabe und bei Reduktion um Elektronenaufnahme handelt. Doch wenn 

man sich damit beschaftigt, wie unablassig und geschickt er die Omniprasenz der 

Elektrizitat als eine Art Konigsweg zur Alteration einsetzt, muB man sich 

abschlieBend fragen, ob nicht noch andere Beweggriinde mit im Spiel sind, die mit 

der eigentlichen Materie nichts zu tun haben. Drei Uberlegungen bieten sich an: 

1. Lichtenberg stand der Elektrizitat sehr viel naher als der Chemie. Ihr 

verdankte er den einzigen genuinen wissenschaftlichen Erfolg seiner Laufbahn: die 

Entdeckung der Lichtenbergischen Figuren. Das mag erklaren, wieso er dazu neigte, 

nichtelektrische Phanomene als latent elektrisch anzusehen. Hinzu kommt, daB die 

Entdeckung der Figuren ihm die Moglichkeit gab, sein wissenschaftliches Credo der 

Vorlaufigkeit jeglicher Interpretation mit groBem Erfolg offentlich zu artikulieren. Bei 

' " V g l . J 1684/2018/2036, L 760. 

154" Vennuthlich gibt uns bald ein Antiphlogistiker eine chemische Analyse der elektrischen 
Materie. Diirfte ich hierzu einen Vorschlag thun: so ware sie oxygkne und hydrogene mit calorique 
ohne alien weiteren Zusatz verbunden; hingegen inflammable Luft und dephlogistitisierte Luft, jene 
hydrogene und diese oxygene mit calorique und Wasser" [XXXI]. Ein versteckter Grund fur seinen 
Einwand mag die Uberlegung gewesen sein, daB eine erfolgreiche Modifikation der antiphlogistischen 
Theorie von der Zusammensetzung des Wassers dem Ruhm des Wissenschaftlers Lichtenberg 
forderlich gewsen ware. Vgl . hierzu J 2022: "Hat Lavoisier oder sonst jemand, die Entstehung der 
Knall-Luft aus dem Wasser durch Elektrizitat, erklart? Es konnte also doch sein, daB diejenige die ich 
gefunden habe, als ich mit Herrn Habel sprach, mir zugehorte". 
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der Vorstellung der zufallig entstandenen Harzstaubfiguren weigerte er sich, sie 

eindeutig einer der beiden damals gangigen elektrischen Theorien, der dualistischen 

bzw. unitarischen, zuzuordnen, sondern bestand darauf, daB die Begriffe "positiv" 

und "negativ" gleichermaBen zwei getrennte elektrische Fluida oder die jeweilige 

Ladung eines einheitlichen Fluidums bezeichnen konnen. Es wird durch sie nicht 

definiert, ob von zwei unterschiedlich gepolten Stromen oder nur vom Zuviel bzw. 

Zuwenig einer Ladung die Rede ist. Sein theorieneutraler Ansatz wurde durch die 

Einfiihrung der Zeichen + und - noch deutlicher. Die Elektrizitat bescherte ihm also 

nicht nur den gern angenommenen Entdeckerruhm, sondern auch die Moglichkeit, die 

geforderte Offenheit gegeniiber divergierenden Interpretationen symbolisch und 

begrifflich umzusetzen. Eben das vermiBte er an der neuen Chemie. Verargert 

bemerkt er iiber sie im Sudelbuch J: "Dieses ist nicht Philosophie, sondern Eitelkeit. 

Nichts ist [in] der ganzen Theorie, das dem + und - ahnlich ist" [J 1686]. 

2. Lichtenbergs Urteile im wissenschaftlichen Disput waren nicht frei von 

nationalen Vorurteilen, zudem standen sie unter dem EinfluB von personlichen Zu-

und Abneigungen. Wieviel Wahrheit in seinem Eingestandnis steckt, daB er sich nur 

der Seichtigkeit ihrer Anhanger wegen so lange gegen die neue Chemie gewehrt habe, 

lark sich hochstens erraten; sicher ist, daB sich seine Einwande gegen die 

Zusammensetzung des Wassers aus Sauerstoff und Wasserstoff auch deshalb so auf 

atmospharische Vorgange bezogen, weil sie schon vor ihm sein langjahriger Freund 

Deluc mit groBer Bestimmtheit vorgetragen hatte. Die Argumente Delucs, der ihm 

prophezeit hatte, seine Figuren wiirden "dereinst noch in der Nacht der Elektrizitat 
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leuchten"755, waren ihm so wichtig, daB er 1796 an einer "Verteidigung des 

Hygrometers und der de Luc'schen Theorie vom Regen" zu arbeiten begann, die erst 

nach seinem Tod veroffentlicht wurde756. 

3. Die dritte Uberlegung soil hier nur angedeutet werden; sie wird, wenn auch 

unter ganz anderen Bedingungen, spater deutlicher wiederkehren. Es geht dabei 

weniger um die Elektrizitat an sich als um ihr Attribut der Ubiquitat. Elektrizitat ist 

iiberall, jeder Vorgang lafit sich mit ihr in Zusammenhang bringen. DaB etwas, was 

andere als isoliertes Phanomen betrachten, in seinen Augen omniprasent, ja fast schon 

omnipotent geworden ist, weist auf eine Eigenart der lichtenbergschen Wahrnehmung, 

die sich auch anderswo bemerkbar macht. Es gibt eine heimliche, nur schwer 

erkennbare Affinitat zwischen der Art, in der Lichtenberg die Welt wahrnimmt, und 

seiner Anschauung der Elektrizitat. Sie wird uns im Kapitel III noch beschaftigen. 

Doch darf man abschlieBend nicht vergessen, daB Lichtenberg in seinem 

letzten Lebensjahrzehnt als Elektrizitatsforscher durchaus nicht mehr auf der Hohe 

seiner Zeit war. Die Forschungen Coulombs zur Quantifizierung der Elektrizitat 

blieben ihm unbekannt. Allerdings erlaubte es ihm gerade dieser noch ungelichtete 

"Nebel der elektrischen Mysterien" [J 1682], den Wahrheitsanspruch der neuen 

Chemie anzuzweifeln: "Die Zeit, da die Chemie der Elektrizitat entwickelt werden 

Zit. bei Promies, Lichtenberg, S. 57 (Brief an Franz Ferdinand Wolff vom 13. Juli 1783). 

'Hrsg. von Ludwig Christian Lichtenberg und Friedrich Kries (Gottingen: Dieterich, 1800). 
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wird, wird vermutlich die sein, da die Franz. Chemie iiber den Haufen fallen wird" 

[J 1756]757. 

Was bei Lichtenberg m. E . keine Rolle spielt, ist die im Frankreich des spaten 18. Jahrhunderts 
wichtige bewufite Gleichsetzung von Elektrizitat und politisch-gesellschaftlichem Fortschritt, die fur 
viele durch den allseits verehrten republikanischen "Elektrischen Botschafter" Franklin verkorpert 
wurde. Noch in Davids Darstellung des Ballhausschwurs wird die Verbindung zwischen der Bandigung 
absolutistischer Tyrannis und der Kraft des himmlischen Feuers durch den Blitz dargestellt, der in die 
k6niglichenKapelleeinschlagt[Vgl. Simon Schama, Citizens, S. 44ff.]. Zur "elektrischen" Metaphorik 
der Revolutionare vgl. Jiirgen Link, "Die Revolution im System der Kollektivsymbolik", S. 9ff. 
Allgemein fehlt es an Darstellungen der Elektrizitat als politphilosophischem Symbol im 18. 
Jahrhundert. Darntons Untersuchungen iiber den politischen Gehalt des tierischen Magnetismus und 
anderer omniprasenter praromantischer Fluida miifiten dabei berucksichtigt werden. - V g l . allgemein 
auch "Das Neuste von der so genannten thierischen Electrictat" [GTC (1794), S. 184-193], wo es auf 
Seite 189 heiBt: "Es ware moglich, daB oxigene und alcaligine nur unterschieden ware wie +E und -
E oder iiberhaupt wie + und - " . 
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7 Lichtenbergs Kritik der chemischen Nomenklatur 

Sechs Seiten widmet Lichtenberg der Auseinandersetzung mit der 

"barbarischfen] Nomenklatur" [J 1686] der neuen Chemie (XXXV-XLI). Nur wenige 

andere Themen - darunter die Franzosische Revolution - haben in den 

Sudelbuchern J bis L so groBen Niederschlag gefunden; Fxhos seiner Kritik findet 

158 

man in Briefen und popularwissenschaftlichen Aufsatzen fiir den Gottinger Taschen 

Calender und die Gottingischen Anzeigen von gelehrten Sachen, die mit der Sache oft 

nichts zu tun haben. Selbst die Erlauterungen zu Hogarths Kupferstichen bleiben nicht 

verschont759. "Das ManifestmaBige in der Nomenklatur" [J 1714] hat ihm mehr 

Schwierigkeiten bereitet als alle anderen Aspekte der antiphlogistischen Chemie; bei 

seinem Tod besaB er sechs Bucher, die sich ausschlieBlich mit der neuen chemischen 

Terminologie befaiken760. Wenn man Lichtenberg ein biBchen kennt, dann fallt die 

Erklarung dafur nicht schwer. Lavoisier und seine Mitarbeiter waren auf eine Weise 
Vgl . den langen Brief an Girtanner vom 24. Februar 1792, der stellenweise die sechste Vorrede 

vorwegnimmt: "Ein wahrer, philosophischer Gegner des antiphlogistischen Systems ist deswegen noch 
lange kein Verfechter des Phlogistons, sondern er wird vielmehr eben dadurch, daB man das 
Phlogiston so sehr verdachtig gemacht hat, Behutsamkeit lernen (...) Die neuere franzosische Chemie 
ist ein treffliches Werk, das dem menschlichen Verstand die groBte Ehre macht. Es ist aber bloB ein 
chemisches Gebaude, der Entwurf zu einer Halle im Tempel der Naturlehre, die fiir sich allein sehr 
schon und bequem ist, die aber vermutlch sehr wird verandert werden mussen, wenn sie sich an die 
iibrigen dereinst anschlieBen soil. Ich sage vermutlich, ich glaube aber gewiR" [SB 4:813]. Vgl auch 
SB 4:871 und 905ff. 

1 5 9 Siehe etwa SB 3:850/873n. 

160 
Siehe Hans Ludwig Gumbert (Hg.), Bibliotheca Lichtenbergiana. Katalog der Bibliothek Georg 

Christoph Lichtenbergs (Wiesbaden: Otto Harrasowitz, 1982), S. 143 (Nr. 784-789). 
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mit Sprache umgegangen, die Lichtenberg zutiefst abstoBen muBte; ihre Arbeit stand 

im krassesten Gegensatz zu seiner Auffassung iiber Wert und Gebrauch von Wortern, 

die er in der Vorrede kurz und eindringlich definiert: 

Der Werth eines Worts fur die Welt ist in der [sic] zusammengesetzten 
Verhaltnis seiner Schicklichkeit und seiner Popularitat oder 
Gangbarkeit. Wenn die erstere gleich gering ist, so kann dieser Werth 
doch groB sein, wenn nur die letzte groB ist [XXXVII]. 

"Consacre par Vusage" hatte De la Metherie geschrieben - der Gebrauch heiligt die 

Worter. Ihre Richtigkeit wird ihrer Bekanntheit nachgeordnet; ein allgemein 

gebrauchliches Wort, bei dem die Mehrzahl der Sprecher etwas zumindest Ahnliches 

im Sinn hat, ist in jedem Fall einer nur wenigen Eingeweihten bekannten 

"korrekteren" Bezeichnung vorzuziehen - und zwar ganz besonders dann, wenn 

dieser angeblich exaktere Terminus nicht etwa ein objektives, experimentell 

uberpriifbares Faktum zum Ausdruck bringt, sondem einzig die Meinung oder 

Hypothese einer Minderheit darstellt, die dem Rest der Sprachgemeinschaft 

aufgezwungen werden soil. Doch genau das, so Lichtenberg, hat sich die neue 

Chemie vorgenommen. 

Seine Kritik des "ganzefn] unnutze[n] Worter-Gehauses" [J 1691] beginnt mit 

einem interessanten Lob: 

Hier ist gewiB manches sehr durchdachte, das Nachahmung verdient, 
zumal da; wo durch bloBe Veranderung der Endsylben und gleichsam 
eine Art von Declination gewisse Relationen ausgedruckt werden, wie 



131 

bey Sulfate, Sulfite und Sulfiure. Hierin ist niches hypothetisches und 
kennt man einmal die Bedeutung dieser casuum, so wird eine Menge 
von Verhaltnissen sehr leicht verstandlich bezeichnet (XXXVf.) 

Das entspricht dem Lob des anonymen Rezensenten in den Observations, doch genau 

wie jener macht sich auch Lichtenberg sofort daran, "diese herrliche Methode" 

(XXXVI) morphemischer Variation von formalen Neologismen abzusetzen: 

Ware es nicht vielleicht besser gewesen, start des hypothetischen oxide 
de plomb rouge schlechtweg plombide rouge zu sagen, eben so, 
Mercuride rouge par le feu. Wie nun aus Mercure Mercuride wird, 
durch die Basis der dephlog. Luft, oder auch einen allgemeinen 
Sauerstoff, oder durch Entfemung des Brennstoffes, das gehort in den 
Vortrag und nicht in das Wort (XXXVI). 

Die vorgeschlagene Bezeichnung Mercuride rouge par le feu - angesichts der 

umstrittenen Quecksilberreduktion ist es kein Wunder, daB Lichtenberg es als Beispiel 

benutzt - wurde somit gleichermaBen phlogistische ("Entfernung des Brennstoffs"), 

antiphlogistische ("Basis der dephlog. Luft") und mogliche vermischte oder neue 

("allgemeiner Sauerstoff") Theorien ausdriicken konnen. Es ist ein unbestimmter 

Signifikant, der es erlaubt, daB sich verschiedene Parteien verschiedenes unter ihm 

vorstellen und gleichzeitig wissenschaftliche Interaktionen zwischen den Parteien 

ermoglicht. "Die Worter sollen ja bloB Zeichen fur den Begriff und keine 

Definitionen sein" (XXXVI) - das heiBt, sie miissen offen sein fur Interpretationen, 

die zukiinftig in sie hineingelegt werden konnen. Nordmann spricht hier von 

Lichtenbergs "utopischer" Sprachauffassung, "weil sie einen kunftigen Sachverhalt 

handelnd antizipieren soli, der nur dann realisiert werden kann, wenn er jetzt schon 
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handelnd antizipiert wird" 7 6 7 . "Utopisch" in diesem Sinne bedeutet, in ihrer 

sprachlichen Ausgestaltung die Theorien der Gegenwart nicht absolut zu setzen, 

sondern die der Zukunft bereits mit zu beriicksichtigen. Man muB also schon bei der 

Wahl der Signifikanten die mogliche Alteration oder gar Falsification ihrer Signifikate 

beriicksichtigen. Das widerspricht dem "strategisch-realistischen Sprachbegriff 

Lavoisiers, bei dem es im Sinne Condillacs darum geht, exakte Termini zu 

entwickeln, welche die Natur der bekannten Dinge so klar wie moglich ausdrucken 

sollen. Wahrend Lavoisier und Condillac ein bewuBt okonomisches 1:1 Verhaltnis 

zwischen Worten, Begriffen und Dingen aufstellen , fiihrt Lichtenbergs ebenfalls 

bewuBt gehandhabte "offene" Sprachauffassung zwangslaufig zur Bildung von 

Homonymen. Ein Wort kann zu einem bestimmten Zeitpunkt wie auch im Laufe der 

wissenschaftlichen Entwicklung verschiedene Vorstellungen ausdrucken, gleichzeitig 

laBt sich nicht vermeiden, daB verschiedene Parteien etwas gleiches oder ahnliches 

mit ein und demselben Wort bezeichnen, was laut Lichtenberg nicht weiter schlimm 

ist, solange eine allgemein anerkannte semantische Pluralitat herrscht, in der jede 

Deutung ihren rechtmaBigen Platz hat. Im Vordergrund der Sprachauffassung 

Lavoisiers und Condillacs steht die Analyse, im Vordergrund der Lichtenbergs die 

Alfred Nordmann, "'...denke immer du bist ein Mitglied des Rates'", S. 125. 

162 
Nordmann, ibid. 

163 
V g l . das beriihmte Zitat von Lavoiser aus der Einleitung des Traite: "Le mot doit naitre l'idee; 

l'idee doit peindre le fait: ce sont trois empreintes d'un meme cachet; et, comme ce sont les mots qui 
conservent les idees et qui les transmettent, il en resulte qu'on ne peut perfectionner le langage sans 
perfectionner la science, ni la science sans le langage..." [Lavoisier, Oeuvres, Bd. 1, S. 2]. 
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Kommunikation. Und um eine SchluBfolgerung vorwegzunehmen: Die Analyse wird 

dann im Vordergrund stehen, wenn eine spezialisierte Gemeinschaft sich bereits vorab 

iiber Aufbau, Struktur und Anwendungsbereich ihrer Tatigkeit verstandigt hat und auf 

dieser Basis ihre Forschungen betreibt; die Kommunikation hingegen, wenn es noch 

kein vereinheitlichendes Forschungsparadigma gibt und der einzelne aufgefordert ist, 

sich nicht ausschlieBlich mit einer spezialisierten Elite, sondern einer ganzen 

Sprachgemeinschaft zu verstandigen. Die Analyse im Sinne Lavoisiers entspringt 

wissenschaftlicher (und das heifit konkret: wissenschaftssprachlicher) 

Ausdifferenzierung, die Kommunikation dem Anspruch auf gesamtgesellschaftliche 

Aufklarung764. 

Ab Seite XXXVI springt Lichtenberg zwischen drei Ebenen hin und her: einer 

praktisch-themenbezogenen, auf der er sich weiterhin mit einzelnen Aussagen, 

Hypothesen und Neologismen der neuen Chemie auseinandersetzt; einer 

wissenschaftstheoretisch-sprachphilosophischen, die sich auf die Frage der 

Zulassigkeit der Beibehaltung alter und der radikalen Einfuhrung neuer Bezeichnungen 

konzentriert; und einer Ebene politischer Metaphorik, die in diesem Kapitel nur kurz 

angeschnitten werden soil. Seine Rhetorik verliert die lineare Stringenz, die sie im 

ersten Teil der Vorrede ausgezeichnet hatte. Das sich auf den Haupttext des 

Kompendiums beziehende Eingestandnis, daB er "die Grundsatze der neuen Chemie 

Wie in 1:9 d) noch besprochen werden wird, entsprechen diese divergierenden 
Sprachauffassungen dem Gegensatz zwischen fachwissenschaftlicher Ausdifferenzierung und sprachlich 
vorgepragtem Festhalten an disziplinflbergreifender Kommunikation. 
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nicht im Zusammenhang vorgetragen habe" [XXII], gilt bereits fiir die Besprechung 

der Nomenklatur in der Vorrede. Der Leser spurt, daB die Reform einen auBerst 

wunden Punkt bei Lichtenberg beriihrt und ihn dazu verleitet, das Thema zu 

umkreisen und manchmal ohne logischen Zusammenhang von einer Ebene auf die 

andere zu wechseln. Ubersichtlicher dargestellt, sieht seine Argumentation 

folgendermaBen aus: 

1. Eben weil die Interpretation der Phanomene sich immer wieder andert, muB 

man von Benennungen absehen, die sich anmaBen, ihre.wahre Natur zu erfassen. Auf 

die neue Chemie bezogen heiBt das, daB gerade die Kritik am Phlogiston sie hatte 

lehren sollen, eigene Theorien behutsamer vorzutragen765. 

2. Der Einwand, die von der wissenschaftlichen Entwicklung falsifizierten 

Bezeichnungen hemmten ihren weiteren Verlauf, trifft nicht zu. Kein Mensch denkt 

mehr beim "Metallkalk" an "Kalkerde" (XXXVII); die Astronomie ist voller 

veralteter Bezeichnungen, und doch gibt es keine Wissenschaft, in der sich der 

Mensch "hoher gehoben [hat] als in ihr" (XXXIX). Allgemein bedeutet das, daB die 

Bekanntheit eines Wortes immer hoher anzusetzen ist als seine "Schicklichkeit" 

(XXXVII). 

V g l . sehr deutlich in J 1691: "Meinungen werden Meinungen folgen so lange die Welt stent, 
daher erfordert die philosophische Okonomie den Aufwand bei diesem immer zu befurchtenden 
Wechsel so gering wie moglich zu machen, so aber bleibt uns mit jeder veranderten Meinung das 
ganze unnutze Worter-Gehause auf dem Halse. Wir haben ja eine Sprache durch die wir uns vollig 
verstandlich machen konnen. Will man denn nach diesem ewigen Wechsel nicht endlich klfiger 
werden? (...) Ware ich der einzige oder der erste, der dieses bemerkte, so wiirde ich stolzer darauf 
sein las auf die ganze franz. Chemie". Zwei Okonomien stehen sich gegeniiber: die der Benennungen 
und die des Wandels. Je strenger die erste, desto aufwendiger der Wandel, und umgekehrt. 



135 

3. Wenn es aber trotzdem unumganglich ist, neue Worter einzufuhren, dann 

diirfen sie niemals eine Hypothese wie "oxygZne" (XXXVIII) ausdrucken, sondern nur 

von alien Parteien uberreinstimmend erkannte Fakten. Sprache ist ein Allgemeinbesitz 

- "sie gehort der Nation" (XXXVIII) - und darf nicht von einzelnen geandert 

werden. 

4. Neologismen sind dann zu verwerfen, wenn sie 

a) nur eine Eigenschaft eines Stoffes bennenen und andere unterschlagen, 

und/oder 

b) diese durch Benennung herausgestellte Eigenschaft nicht allgemein giiltig ist. 

Lichtenberg veranschaulicht das am Beispiel des oxygtne. Wie bereits erwahnt, weist 

er in J 1675 darauf hin, daB, "da das saurende Prinzipium auch das feuernde 

ist,...sich auch eine ganz artige Nomenklatur darauf [hatte] bauen lassen". Das 

entspricht De la Metheries Hinweis, daB man oxygdne genausogut oder sogar mit 

groBerem Recht hydrogdne hatte nennen konnen, weil es auch zur Wassererzeugung 

beitragt766. Was b) angeht, so fiihrt Lichtenberg aus: 

[W]ie viele Stoffe hat denn dieser Sauerstoff gesauert? Schwefel, 
Phosphor, Stickstoff und Kohlenstoff? Bey den iibrigen 22 Sauren ist 
es bloBe Prasumption, so wie bey den Metallkalken, die man Oxides, 
Sauerlinge, sauer und Halbsaure genannt hat. Das ist doch wirklich viel 
fiir ein philosophisches Jahrhundert [XXXVIII]. 

"[L]'eau dans ce systeme contient encore beaucoup plus d'oxigene, puisqu'il en fait les 8/9, 
& n'est point acide. Ce mot est done impropre, & on seroit plus fond6 a x l'appeller hydrogene". 
[Observations, (1787) ,S. 277.] Diese Anmerkung folgt unmittelbar auf die bereits zitierte Kritik De 
la Metheries, daB die Kalke, die laut Lavoiser diesen "saureerzeugenden" Stoff beinhalten sollen, 
deswegen noch lange keine Sauren seien. 
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Im Klartext heiBt das: der Neologismus oxygene/Sauerstoff konzentriert sich unter 

Vernachlassigung aller anderen auf eine bestimmte Eigenschaft dessen, was Priestley 

noch offen und unbestimmt "dephlogistische Luft" genannt hatte, wobei die 

sprachliche Verankerung der Verabsolutierung dieser Teileigenschaft objektiv noch 

nicht ausreichend fundiert ist. 

5. Lichtenberg vollzieht eine konkrete politische Einordnung, indem er die 

Vorgehensweise der Sprachreformer mit der Sprachpolitik der Revolution vergleicht. 

Die radikale Extermination historisch gewachsener Bezeichnungen entspricht der 

Umbenennung der von jakobinischen Kraften eroberten Stadte wie Marseille und 

Lyon (XXXVI). Wie im nachsten Kapitel gezeigt werden soil, handelt es sich hier um 

mehr als nur eine Metapher oder ein naheliegendes Beispiel: es gibt zuviele Hinweise 

darauf, daB es Lichtenberg mit dieser Gleichsetzung sehr ernst war. Wenn das jedoch 

der Fall ist, dann greifen die theoretischen Analysen von Nordmann, Wagner, 

Cedarbaum und anderen, die in erster Linie von sprachtheoretischen Modellen ohne 

konkrete historische Einordnung ausgehen, nicht mehr. Es tritt eine Dimension hinzu, 

die uber die rein sprachkritische Analyse hinausreicht: die konkreten gesellschaftlichen 

Machtfaktoren, die bestimmte sprachtheoretische Ansatze forcieren und in die Praxis 

umzusetzen versuchen. In den ersten drei Abschnitten von Kapitel II wird diese 

Verzahnung von Revolution und Wissenschaftsdiskurs behandelt. 
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8 Babel, Bah, Kalender: Antizipationen der Nomenklaturkritik 

Lichtenberg ware nicht er selbst, wenn er den "lustigen Nomenklaturen..., die 

nicht Thatsachen ausdrucken, sondern Meinungen" [VS 7:55], nicht seinen SpaB 

abgewinnen konnte. Das reicht von der ironischen Anwendung der neuen 

Terminologie auf unpassende Gebiete - "Von Gedichten konnte man sagen 

surhydrogenS" [J 1209] - iiber den Vorschlag, Hunde zum Schniiffeln von 

"Oxygen", "Hydrogen", Phlogiston und Kohlenstoff abzurichten [VS 5: 506]if57, bis 

zum genufilichen Zitieren der Entgleisungen iibereifriger Sprachreformer: 

Descroizilles (...) nennt das mit Salzsaure (dephlogistierter) 
geschwangerte Wasser Berthollet, Berthollerie die Werkstatte, worin 
zu Bleichereien Anstalt gemacht wird, Berthollimeter das Instrument, 
womit der Gehalt des Wassers untersucht wird (...) (Diese 
Terminologie nachzuahmen im Scherz) [L 616]. 

Deutsch-franzosische Mentalitatsunterschiede kommentiert er unter Anspielung auf 

die herrschende Quecksilberdebatte: "Wenn endlich die Fliichtigkeit des franzosischen 

Quecksilbers durch preufiische Standhaftig[keit] etwas moderiert werden wird, so 

konnte daraus ein Charakter entstehen, den man Prussiate de Mercure nennen konnte" 

7 

[J 1167]. Die seelenverwandte Gallophobie Hogarths ausnutzend , heifit es vom 

167 
Vgl. J 1904: "Beim Phlogiston konnen auch die Erfahrungen von Geruch der Hunde gemitzt 

werden". 
168 
"Denn einen abgesagteren Feind hatte wohl das sel. Frankreich nie gehabt als ihn [Hogarth]; 

ein Schweinestall und Lutetia minor hiefi bei ihm einerlei" [SB 3:710f.]. Vgl. auch K3:332. 
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franzosischen Tanzlehrer auf der zweiten Platte von The Rake's Progress: "Man sieht, 

die Begeisterung und die inflammable Luft seiner Nation heben ihn, und er beruhrt 

nur noch mit den Zehen die Erde" [SB 3: 838]i69. 

Aber Humor bildet in seiner Chemiekritik die Ausnahme. Das mag damit 

zusammenhangen, daB Lichtenbergs Stimmungsanlage sich nach dem grofien 

Krankheitsausbruch von 1789 verdiistert. Hinzu kommt, daB die neue Chemie nur 

bedingt die Qualitaten aufwies, die bei anderen Anlassen seinen Spott herausgefordert 

hatten. Sie war - obwohl Lichtenberg bis zu seinem Lebensende auf diesem Zug 

insistieren wird - sehr viel weniger von modischen Stimmungen abhangig als 

Lavaters Physiognomik; sie war nicht so abstrus wie die Weissagungen des 

Superintendenten Ziehen [vgl. VS 4:214-248] , die Scharlatanerie des 

"geldschneidrische[n] Aventiiriers" MeBmer [VS 4:522] oder die unhaltbare 

Athertheorie des Leutnants Werner [vgl. VS 9:361-432]; vor allem hatte sie kaum 

etwas von dem "pedantischfn] Eigendunkel" und der "lacherliche[n] Empfindlichkeit" 

[SB 3:296] der orthographischen Reformversuche des Johann Heinrich VoB an sich. 

Trotzdem weisen alle diese Auseinandersetzungen auf die letzte groBe mit der neuen 

Chemie. Man kann mit Recht sagen, daB sie keine neuen Argumente produziert hat, 

sie lagen alle schon bereit, waren in rund drei Jahrzehnten mehrfach mit wechselndem 

Fairerweise muB darauf hingewiesen werden, daB Lichtenberg an dieser Stelle sicher auch 
an die Franzosen als Pioniere der mit inflammabler Luft betriebenen Ballonfahrt gedacht hat. 

170 " 
"Uber die Weissagungen des verstorbenen Hrn. Superintendenten Ziehen zu Zellerfeld", 

Erstveroffentlichung in GGA 1780, St. 47 v.23.3., S. 305-308; und "Noch ein Wort uber Herrn 
Ziehens Weissagungen", GMWL (1781), St. 5, S. 309-321. 
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Erfolg zum Einsatz gekommen. Um das zu belegen, ist es nicht notig, gleich auf 

identische Gedanken und Beweisfuhrungen hinzuweisen; die Kontinuitat beginnt 

bereits auf sprachlich-begrifflicher Ebene, bei der Wiederholung von bestimmten 

Kennwortern, die entscheidende Aspekte der lichtenbergischen Kritik enthalten. 

In einem Aufsatz iiber "Neuigkeiten vom Himmel" [Vs 7:3-24] bemerkt er 

anlaBlich einer astronomischen Entdeckung des von ihm hochverehrten Herschel: 

Er [Herschel] wollte aber den Sprachgebrauch der [alten] Tafeln nicht 
storen, und das ist sehr recht, und groB. Entdecker wie Hr. H. sind 
in einem Jahrhundert selten, wo nicht gar einzeln, der groBen Manner 
hingegen, die ihre Unsterblichkeit seit jeher in gelehrten 
Babelstiftungen gesucht haben, konnten dem Fortgange der 
Wissenschaften unbeschadet immer ein paar Tausend weniger gewesen 
sein [VS 7:9]. 

Der Aufsatz ist 1792 verfaBt, auf dem Hohepunkt der chemischen Debatte; die mit 

Lichtenbergs wissenschaftlichen Arbeiten vertrauten Leser wissen, worauf sich das 

Etikett der "gelehrten Babelstiftung" bezieht. Leser, die dariiber hinaus den Satiriker 

Lichtenberg kennen, werden sich vielleicht an fruhere Schriften erinnert haben, in 

denen das Babelmotiv auftaucht. Bereits in der "Epistel an Tobias Gdbhard" (1776) 

wird dem "Schleichdrucker" vorgeworfen, daB er seine "Verteidigung von Betrug und 

Dieberei auf jeder Seite, in einer Art vom Babel" [SB 3:238] vortrage777. Im dritten 

Brief aus England, 1778 veroffentlicht, erwahnt er das "erhabene Babel" der 

Ironischerweise handelt es sich beim Substantiv "Schleichdrucker" selbst um eine 
(babylonische?) Neuschopfung Lichtenbergs. Vgl . K3:98. 
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deutschen "philosophischen Savoyarden" [SB 3:349]; im groBen Aufsatz "Uber 

Physiognomik" aus dem gleichen Jahr mokiert er sich iiber die "Babylonischen 

Werke" jener "stolzen Stiirmer" [SB 3:263], welche sich anmaBen, die unzugangliche 

menschliche Seele zu erobern, dabei aber nur Verwirrung stiften. Der Seitenhieb auf 

Lavater (und Zimmermann) wird in E 409 erganzt, wo es heiBt: "Denn unsere beiden 

PreuBen und unser Schweizer sind bloBe Original-Kopfe, Leute die bloB das subtilere 

Babel schreiben". 1780 ist im "Sendschreiben der Erde an den Mond" von den 

"digesta" des Rechtsstudiums die Rede, die "ihr subtiles Babel iiber das ganze Leben 

verbreiten" [SB 3:408]i72. Die Metapher kehrt in "Curieuse schwimmende Batterien" 

1 73 

(1783) wieder und schlieBlich in einer FuBnote zum Aufsatz iiber "Aerostatische 

Maschinen" (ebenfalls 1783): 

In einer Zeitung wurde gesagt, ein solcher Ball sei so hoch gestiegen, 
daB er nicht hoher als ein Zoll geschienen habe. Wenn diese Zolle 
keine digiti solares waren, mit denen man die Sonnenfinsternissen 
ausmiBt, und die sind es wohl nicht gewesen, so ist diese Sprache das 
abscheuligste Babel, das sich nur sprechen laBt [SB 3: 66]. 

"Babel" bedeutet fur Lichtenberg eine unzulassige Begriffs- und Stilverwirrung als 

Folge des inkorrekten Gebrauchs alter oder der ungerechtfertigten Einfiihrung neuer 

Worter und stilistischer Elemente. Dieser weit gefafite Ansatz erlaubt es ihm, 

wissenschaftliche Nomenklaturen (Chemie), pseudowissenschaftliche Deutungsmuster 

172 
Dieser Ausdruck findet sich auch als Nummer 157 im Sudelbuch D und im englischen 

Materialienheft I, Nr. 70. 

1 7 3 "Als nun die Sache so weit war, / Verwirrt der Herr der Thronen, / Der Flotte, wie zu Babel 
gar / Die Sprache der Kanonen" [SB 3:438]. 
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(Physiognomik) und stilistische Aberrationen (E 409: "Wo hoher Odenschwung in 

subtileres Babel zu zerschmelzen anfangt") gleichermaBen als babylonische 

Sprachkonfusion zu stigmatisieren. Nun darf man nicht vergessen, daB die biblische 

Sprachenverwirrung ausschlieBlich auf plotzlicher Vermehrung der Signifikanten 

beruht: mit einem Mai benutzen die Himmelssturmer verschiedene Worter, mit denen 

sie aber nach wie vor das gleiche bezeichnen. Der lichtenbergische Gebrauch der 

Metapher jedoch deutet - vor allem im wissenschaftlichen Kontext - die 

Moglichkeit an, daB diese neuen Worter neue Dinge nach sich ziehen konnen. Das 

"subtile Babel" spielt sich auf der Ebene der Signifkanten und Signifikate ab; es geht 

nicht mehr nur darum, daB etwas undeutlich, sondem daB etwas anderes bezeichnet 

wird; es geht nicht mehr um den flieBenden Ubergang vom richtigen Sprachgebrauch 

in einen korrekturfahigen unrichtigen, sondem um den Gegensatz zwischen dem 

ursprunglichen, angestammten Sprachgebrauch und einem neuen, der sich gegen den 

alten durchsetzen konnte. 

Wie kann man dem vorbeugen? Wie kann man verhindern, daB sprachliche 

und wissenschaftliche Auseinandersetzungen von Macht und Mode entschieden 

werden? Dies ist idealiter nur moglich, wenn der Streit der Meinungen und Worter 

der Gerichtsbarkeit von zwei hierarchisch abgestuften Instanzen unterliegt. Die erste 

Instanz ist die wissenschaftliche Begutachtung: prallen zwei voneinander abweichende 

Theorien aufeinander, so ist zu priifen, welche mit den empirischen Fakten am 

meisten ubereinstimmt und die betreffenden Phanomene am einsichtigsten erklaren 
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kann 7 7 4. Geht eine Theorie als Sieger hervor, heiBt das noch lange nicht, das sie die 

wahre, sondern nur, daB sie die bessere ist - so wie Lichtenberg beispielsweise die 

newtonsche Lichttheorie der Wellentheorie von Huygens und Euler vorzieht, ohne 

dabei dogmatisch auf der korpuskularen Natur des Lichtes zu bestehen. Eine 

Voraussetzung fiir eine Klarung der Streitfrage auf der praktisch-wissenschaftlichen 

Ebene ist allerdings, daB die in den divergierenden Interpretationen benutzten Worter 

und Begriffe identisch sind. Es sind nur die Interpretationen, die voneinander 

abweichen; die Divergenz beschrankt auf die Ebene der Signifikate. Sobald jedoch 

die Inhaltsebenen nicht langer kongruent sind, entfallen die rein wissenschaftlichen 

Entscheidungskriterien und die Philosophic muB einspringen, um vorab die notigen 

Begriffsklarungen vorzunehmen. 

Wie sehr "Philosophic.Berichtigung des Sprachgebrauchs" [H 146] ist, eine 

"Scheidekunst" [J 2148] der Begriffe, veranschaulicht der Aufsatz "Dreht sich der 

1 75 

Mond um seine Achse?" [VS 7:107-154] . Diese vermeintlich auBerst einfache 

Frage fiihrt den Betrachter in "Verwirrung und Widerspriiche", die aber nur 

Selbstverstandlich ist die Entscheidung dariiber, welche Erklarung die "einsichtigste" oder 
"einfachste" ist, vom jeweiligen mentalitatsgeschichtlichen Bezugsrahmen abhangig. Nichts ist durch 
alle Zeiten hindurch gleich schwierig oder simpel. Die korpuskulare Attraktionstheorie Lesages, welche 
die Anziehung zwischen zwei Korpern damit erklart, daB sie im gegenseitigen Windschatten des von 
alien Seiten auf sie einstromenden Partikelstroms stehen und daher aufeinander zu getrieben werden, 
mag sich fur uns reichlich elaboriert und abstrus ausnehmen. Lichtenberg gehorte zu ihren Anhangern, 
weil sie in Ubereinstimmung mit den herrschenden (von ihm allerdings nicht akzeptierten) 
atomistischen Vorstellungen im Einklang stand und eine arbeitsfahige Hypothese fiir den von Newton 
nie geklarten Grund der Anziehung bereitstellte. Vgl . Armin Hermann, "Das wissenschaftliche 
Weltbild Lichtenbergs", in: Wolfgang Promies (Hrsg.), Aufkldrung Uber Lichtenberg (Gottingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1974), S. 50f. 

'Erstveroffentlichung im GTC 1796, S. 83-120. 
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"scheinbar" sind, denn "[e]s zeigt sich nahmlich [sic], daB das, was er nicht 

vereinigen konnte, bloB einzelne Zweige desselben Stammes waren" [VS 7:111]. 

Lichtenberg fuhrt aus, daB die Beantwortung der Frage, ob der Mond sich um seine 

Achse dreht, ganz davon abhangt, wie man den Begriff umdrehen faBt. Geht man 

namlich, wie Kepler, "von einem nicht so allgemeinen Begriffe von der Umdrehung 

aus" [VS 7:13], dann bewegt sich der Mond zwar fort, aber er dreht sich nicht um 

seine Achse. Um sich das zu veranschaulichen, denke man sich den Mond 

zweidimensional, als einen Kreis, der sich um einen groBeren Kreis herumbewegt. 

Zieht man von Osten nach Westen eine Gerade durch Mond und Erde, wird man 

sehen, daB der Aquator des kreisenden Mondes immer parallell zu dieser Geraden ist: 

also dreht sich der Mond nicht um die eigene Achse. Diese zweidimensionale 

Vereinfachung entspricht unserer naiven Wahrnehmung, die, eben weil sie immer nur 

die gleiche Seite des Mondes sieht, darauf schlieBt, daB er sich nicht um die eigene 

Achse dreht. Die "Wahrheit" ist naturlich genau umgekehrt: wenn der Mond keine 

Eigendrehung aufweisen wurde, dann muBten wir im Laufe seiner Erdumkreisung 

seinen gesamten Aquator zu Gesicht bekommen; weil wir das aber nicht tun, sondem 

standig nur eine Seite wahrnehmen, miissen wir akzeptieren, daB sich der Mond um 

sich selbst dreht und zwar einmal wahrend einer Erdumkreisung. 

Dieses ist so unwidersprechlich wahr und gewiB, daB man es sich gar 
nicht einmahl denken darf, daB Keppler [sic] es widersprochen haben 
wiirde, wenn man von jenem allgemeinen und einzig richtigen Begriffe 
von Umdrehen mit ihm ausgegangen ware, von welchem wir hier 
ausgegangen sind. Allein warum lehrte er denn, der Mond drehe sich 
nicht um seine Achse? DeBwegen; er ging von einem nicht so 
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allgemeinen Begriffe der Umdrehung aus..." [VS 7:130fJ. 

Was Kepler sagt, ist nicht schlechterdings unwahr, es ist eingeschrankt richtig, 

"Departements=Weisheit"bzw. "Departements=Philosophie" [VS7:115/116]776, im 

Gegensatz zur "alles umfassende[n] Grund=Philosophie" [VS 7:115]. Um die 

lichtenbergische Metaphorik aufzugreifen: Die "einzelnen Zweige" sind die 

partikularen, oft idiosynkratischen Ausdeutungen eines Begriffs, die wir erst dann 

richtig beurteilen konnen, wenn wir erkennen, da/5 sie demselben (Begriffs)Stamm 

angehoren. Wir konnen daher Lichtenbergs (sprachkritischen) Begriff der Philosophic 

genauer definieren: Philosophie ist das Aufspiiren, Einordnen und Bewerten der 

Begriffe, die ein Wort evozieren kann. Die Philosophie untersucht, i) welche Begriffe 

ein Wort enthalt, ii) welcher Begriff dem jeweils vorliegenden Sprechakt zugrunde 

liegt, iii) ob sich Aussage und Begriff decken, und iv) wie sich der Begriff, mit dem 

der Sprecher operiert, zu den anderen verhalt, ob er hoher- oder minderwertig ist, 

wobei dieser Begriffswert iiber Wahrheitsgehalt und Anwendbarkeit der Aussage 

entscheidet. Um zu zeigen, "wie man sich iiber Worte wegsetzt und blo/3 bey den 

Begriffen stehen [bleibt]" [VS 7:119], stellt Lichtenberg die simple Frage: "[B]ewegt 

sich der Tisch, auf dem du schreibst, fort oder nicht?" [VS 7:120]. Einer sagt nein, 

er bewegt sich nicht, ein anderer ja, er bewegt sich: 

Allein obgleich hier jeder Recht hat, so bald man das Wort so nimmt, 
wie er, so kann doch noch eine dritte Person am Ende hinzutreten, und 

'Vor 1789 hatte Lichtenberg sicher nicht die Bezeichnung "Departement" gebraucht. 



145 

untersuchen, welcher von beyden hier das groBere Recht hat, das 
Wort sich fort bewegen so zu nehmen, wie er es nimmt, und diese 
dritte Person ist hier die Philosophie(...) Ist die Frage vor diesem 
Forum erst entschieden, so finden sich alsdann die kleinen 
Departements=Einschrankungen leicht fiir jedeHaushaltung von selbst 
[VS 7:120f., Hervorhgb. im Text]. 

Weil sich die Frage "ohne alle weitere Einschrankung" auf die Fortbewegung 

konzentrierte, ware es "unrecht, von einer Ruhe zu reden, die im Grunde keine ist" 

[VS 7:121]. Wer verneint, daB sich der Schreibtisch bewegt, hatte doch gleichzeitig 

die Frage, ob sich die Erde bewege, bejaht; da sich aber der Schreibtisch auf der 

Erde befindet, ist die Aussage, daB er sich forfbewegt, wahrer als die gegenteilige. 

Es ist der "Departements=Sprache" [VS 7:120] nicht gestattet, ihre beschrankten 

Begriffe als absolute auszugeben. Folglich ist zu wiinschen, daB der Mensch keine 

Worter gebraucht, die nur einen Teil ihrer Begrifflichkeit zum Ausdruck bringen. Der 

Ausdruck "Multiplikation" beispielsweise bezeichnet "Vermehrung", wenn jedoch 

Briiche multipliziert werden, findet eine Verminderung statt: lA x V4 ergibt einen 

Wert, der geringer ist als Multliplikant oder Multiplikator. Alle Schwierigkeiten, die 

sich aus der Begriffsvermischung von "Multiplikation" und "Vermehrung" ergeben, 

konnten, so Lichtenberg, aus der Welt geschafft werden, wenn man statt ihrer "den 

allgemeinen Begriff der Operation" [VS 7:116] benutzen wurde, der abstrakt genug 

ist, um Vermehrung und Verminderung gleichermaBen auszudriicken. Das ware das 

genaue Gegenteil jener Verabsolutierung der "Departements=Philosophie", die in 

Keplers Interpretation der Mondumdrehung oder Lavoisiers Neologismus oxygene 

manifest wird. In bezug auf das Phlogiston kommt diese angestrebte vermittelnde 



146 

Abstraktion sehr fein in J 1592 zum Ausdruck: "Auch beim Streit iiber das Phlogiston 

mochte der Mittel-Weg der beste sein, daB etwas fortgeht und sich etwas 

/ 77 

verbindet". Das entspricht den mathematischen Zeichen + und -, die abstrakt 

genug sind, die gegensatzlichen Begriffe der unitarischen und der dualistischen 

Elektrizitatstheorien gleichermaBen auszudriicken - und von denen Lichtenberg 

sagt, daB die neue Chemie nichts vergleichbares besitzt [vgl. J 1686]. 

Der Ubergang vom Phlogiston zur Mathematik gehort auch in das Begriffsnetz 

"Seele", mit dem Lichtenberg wie in der Babel-Metapher Grundsatzliches iiber 

Sprache und Unbestimmtheit einzufangen versucht. "Die Lehre der Seele, ist wie die 

vom Phlogiston" heiBt es in J 1306. Das ist zunachst ein technischer Vergleich, denn 

so wie der brennende Korper Phlogiston freisetzt, so entsteigt die Seele dem 

sterbenden Korper. In beiden Fallen ergibt sich das von Lichtenberg ironisch 

formulierte Problem des Gewichts: "Um das Gewicht der Seele zu finden schlug 

jemand vor einen Menschen auf der Waage sterben zu lassen. Die negative Schwere 

der Seele. Bei Tieren es zu versuchen, ob sie schwer[er] werden, wenn sie verkalcht 
178 

werden, vererdet" [J 2098] . Die eigentliche Parallele liegt jedoch darin, daB so 

177 

Vgl SB 4:905: "Die Frage iiber das Phlogiston ist, glaube ich, ganz einfach, namlich diese: 
setzen die Korper bei dem Verbrennen, Verkalken pp etwas ab oder nicht? Darauf kommt alles an. 
Was dieses Etwas ist, konnen wir noch einige Zeit unentschieden lassen, denn es konnte wohl sein, 
daB es nicht immer dasselbe ware". 

178 
"In der Tat kann mit einigem Recht das Phlogiston (...) in Analogie zur Anima der lebendigen 

Organismen interpretiert und verstanden werden, als die Kraft des 'principium movens', dem die Kraft 
der anima im 'motus vitalis' entspricht. Phlogiston und Anima sind immateriell. So wirkt es ganz 
verstandlich, daB Stahl keine quantitativen Experimente im Sinne der Chemiker der Aufklarung zur 
Stiitzung seiner Phlogistonlehre anstellte, es ware ihm ebenso absurd erschienen, einen Menschen vor 
und unmittelbar nach dem Tod zu wiegen, um durch Subtraktion das Gewicht der Seele zu berechnen!" 
[Christa Habrich, "Zur Rezeption und Wirkungsgeschichte der Stahlschen Lehre in Frankreich", 
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viel iiber Seele und Phlogiston gesagt und gestritten worden, daB "es sehr 

wahrscheinlich [ist], daB so etwas da ist" [J 2134]. Die Vielfaltigkeit der 

Auseinandersetzung biirgt gewissermaBen fiir die Existenz des Zankapfels; sie legt 

aber auch nahe, Zeichen einzusetzen, die unbestimmt genug sind, um alle moglichen 

Wahrheiten zu enthalten. Nun gibt es keine unbestimmteren oder abstrakteren Zeichen 

als die mathematischen, ein so indeterminierter Signifikant wie "Seele" gehort beinahe 

schon in diesen Bereich: 

Wir gebrauchen das Wort Seele wie die Algebraisten ihr x, y, z oder 
wie die Worter attraction, es ist vielleicht nur ein bloBes Wort so wie 
Meinung, Zustand. Hatte Newton x oder * statt attraction gesagt [E 
472]179\ 

Kurz darauf heiBt es: 

Das Wort Teufel, das in meinem Werkchen ofters vorkommt, brauche 
ich nicht in dem Verstand in welchem es die gemeinen Leute nehmen, 
sondern wie die neuern Philosophen, um Friede mit alien Sekten zu 
halten, so ist es mehr mit x,y,z der Algebraisten zu vergleichen und 
eine unbekannte Grofle [E 485]. 

Der "Friede mit alien Sekten" ist nur dann moglich, wenn die eigene Sprache keinen 

Georg Ernst Stahl (1659-1734), hg.v. Wolfram Kaiser und Arina Volker (Halle/Salle: 1985), S. 165. 
Quantitative Analysen dieser Art wurden weniger im Sinne der Chemiker der Aufklarung betrieben als 
im Sinne der Physiker, die sich mit Chemie beschaftigten, wie z.B. Lavoisier. 

179 
Die Mathematisierung des Anziehungsbegriffs ist nicht verwunderlich, wenn man sich daran 

erinnert, daB auch fur den Newton-Verehrer Lichtenberg dessen "allgemeine Schwere eine unendliche 
Menge von Anomalien erklart" [VS 9:141f.], ohne daB jemals etwas iiber die Natur der 
Anziehungskraft ausgesagt wurde. 
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definitiven Glauben ausdruckt. Die vorubergehende Abwertung der Mathematik 

zugunsten der praktischen Naturwissenschaften in der zweiten Halfte des 18. 

IRQ IRI 

Jahrhunderts , die Entmathematisierung der Physik , finden bei Lichtenberg ihren 

Niederschlag in einer Zuriicknahme der referentiellen Verweisungsfunktion der 

Mathematik. Die Natur ist nicht langer wie bei Galilei in der Sprache der Mathematik 

geschrieben, Mathematik ist eine Sprache der Menschen, mit der man gerade deshalb 

so gut iiber die Natur reden kann, weil sie letztlich mit ihr nichts zu tun hat. "Alle 

mathematischen Gesetze, die wir in der Natur finden, sind mir trotz ihrer Schonheit 

immer verdiichtig. Sie freuen mich nicht. In der Nahe ist das alles nicht wahr" [J 

1843] . Mathematik sagt nichts iiber die Natur der Dinge aus, sondern hochstens 

etwas iiber ihre Relationen, daher ware es ratsam, eine Sprache zu entwickeln, die 

ahnlich verfahrt - "[e]ine Sprache, die allemal die Verwandtschaft der Dinge 

zugleich ausdriickte" [A 59]. Die Voraussetzung dafiir ware 

...die Worter philosophisch deklinieren [zu] konnen, das ist ihre 
Verwandtschaft von der Seite durch Veranderungen angeben [zu] 
konnen. In der Analysi nennt man einer Linie a unbestimmtes Stuck 
x, das andere nicht y wie im gemeinen Leben, sondern a-x. Daher hat 
die mathematische Sprache so groBe Vorziige fur der gemeinen [A 
118]. 

V g l . Hankins, Science and the Enlightenment, S. 17ff. 

1 8 1 V g l . Gilles, "J. Ch. P. Erxlebens 'Anfangsgrunde der Naturlehre' als Spiegelbild...", S. 20-
24, und Baasner, "Kastner und Lichtenberg", S. 37ff. 

182 

Vgl . hierzu auch Helmut Arntzen, "Beobachtung, Metaphorik, Bildlichkeit bei Lichtenberg", 
in: ders., Literatur im Zeitalter der Information (Frankfurt/M: Athenaum, 1971), S. 71. 
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Offensichtlich hat die hier angedeutete Sprache - die Lichtenberg in swiftescher 

Manier im "Lorenz Eschenheimer"-Fragment versuchsweise einsetzt [SB 3:610f.] -

eine gewisse Ahnlichkeit mit der "herrlichen Methode" der neuen chemischen 

Nomenklatur; zudem erinnern die Ausfiihrung iiber "Analysi" an Condillacs analyse. 

Allerdings bestehen tiefgreifende Unterschiede, die alle damit zusammenhangen, daB 

Mathematik fur Lichtenberg weder einen objektiven Wahrheitsgehalt besitzt noch den 

reinsten Ausdruck der menschlichen Sprache darstellt. Es bleibt ein Beschreibungs-

und Kommunikationsmittel, das die Neutralist der Zeichen gegeniiber den Begriffen 

wahrti&?. 

Wiirden sich die Menschen einer mathematisierten Sprache bedienen, dann 

ware die Anrufung der philosophischen Entscheidungsinstanz uberflussig, weil 

Zeichen keine ihnen unmittelbar zukommende spezifische Bedeutung haben und daher 

alien Begriffen gleichermaBen zuganglich sind. Die Referentialitat eines 

mathematischen Systems beruht auf einem strukturalen Verweisungsgefiige; was das 

einzelne Zeichen bedeutet, hangt von seiner Position im System bzw. seiner Relation 

zu alien anderen Zeichen ab. Fiir die menschliche Sprache bleibt das Utopie. Es wird 

immer notig sein, philosophisch zu entscheiden, wie Wort und Begriff 

zusammenhangen und ob sie zusammenhangen durfen. Freilich kann die 

philosophische Instanz ihr Urteil nur dann fallen, wenn die Parteien die gleichen 

Daher ist der zitierte Vorschlag Delucs, die umstrittenen "airs., dephlogistique & 
phlogistique...air A & air B" (Observations 36, S. 284) zu nennen, ganz im Sinne Lichtenbergs. 



,150 

Sprachen sprechen und nicht verschiedene Termini beniitzen, die Nicht-identisches 

bezeichnen. Wenn das doch eintritt, dann besteht die Gefahr, daB alle philosophischen 

Vermittlungsversuche zum Scheitern verurteilt sind, weil keine gemeinsame, 

iibergreifende Sprachbasis mehr vorhanden ist. Allerdings kann die konsequente 

Beibehaltung gebrauchlicher Worter und Begriffe, mit der alien Sprachkonfusionen 

vorgebeugt werden soil, ins Lacherliche ausarten. Die angesprochene "Entdeckung" 

im eingangs angefiihrten Zitat aus dem Aufsatz iiber "Neuigkeiten vom Himmel" 

bezieht sich auf zwei Trabanten des Saturn, die Herschel "innerhalb der Bahn des 

bisherigen ersten" [VS 7:9] ausgemacht hatte. Obwohl der bisherige fiinfte Satellit 

damit zum siebten wird, bezeichnet ihn Herschel weiterhin als funften, und eben das 

ist es, was Lichtenberg "sehr recht, und groB" nennt. Eine den neuen Tatsachen 

angepafite Zahlung hatte keine tieferliegende theoretische Aussage beeintrachtigt; statt 

eventuellen Verwirrungen vorzubeugen, tragt das Festhalten an der alten Zahlung zu 

ihnen bei. DaB Lichtenberg trotzdem die unsinnige Beibehaltung der alten Zahlung 

als wissenschaftliche Leistung lobt, muB wohl auf den Zeitpunkt der Abfassung des 

Artikels (1792) zuriickgefiihrt werden. Der Hohepunkt der Auseinandersetzungen um 

die neue Chemie mitsamt ihrer revolutionaren Nomenklatur in Verbindung mit den 

"Begriffsverwirrungen", die von der sich radikalisierenden Franzosischen Revolution 

ausgehen und Lichtenbergs philosophisches Projekt untergraben, lassen die geringste 

terminologische Modification suspekt und im Gegenzug den unsinnigsten 
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Begriffskonservatismus verdienstvoll erscheinen754. In friedlicheren Zeiten hatte 

Lichtenberg eine differenzierte Betrachtungsweise an den Tag gelegt - auch und 

gerade in den Streitschriften gegen VoJ3. 

Der Heyne-Schiiler VoB hatte sich fur eine orthographische Reform bei der 

I O C 

deutschen Schreibung des altgriechischen y\ eingesetzt . Weil die Griechen 

Schafsgebloke mit BT| pVn widergegeben hatten, dieser Laut sich innerhalb eines 

Paradigmas in a und e verwandeln konnte und er zuweilen im lateinischen durch ae 

ausgedriickt wurde, folgerte VoB, daB er & ausgesprochen wurde und forderte, die 

deutsche Schreibung der griechischen Namen entsprechend zu verandern. Nach 

Heynes entrustet-ironischem Einwand , daB es folglich Jdsus und Amdn heiBen 

miiBte, nahm VoB die "durch Religiongeheiligten Namen" [SB 3:297, Hervorhgb. 

184 
Es kommt hinzu, daB es sich um Herschel handelt, der als deutscher Astronom in englischen 

Diensten eine dreifache Anwarterschaft auf einen der oberen Range in Lichtenbergs fein organisierter 
Ansehensskala besitzt. Der franzosische Astronom (und President der Nationalversammlung) Bailly 
hatte weniger Hochachtung erlebt. In den "Neuigkeiten vom Himmel" aus dem Jahre 1798 heiBt es: 
"Herschels MutmaBungen sind aber, wie mich diinkt, nach der bekannten groBen Behutsamkeit des 
Mannes, wohl so viel wert, als die apodiktischen Versicherungen von Beobachtera mancher andern 
Nation, die immer ganz glaubt, was sie halb sieht, so bald sie es ganz wunscht, und umgekehrt auch 
wohl einmal ganz sieht, was sie halb glaubte" [VS 7:248]. Gleiches gilt fur Kepler, dessen abwegiger 
Umdrehungsbegriff Lichtenberg anderen nicht so bereitwillig hatte durchgehen lassen. 

1 8 5 Johann Heinrich V o B , "Uber den Ozean der Alten", GMWL 111 (1780). Der Herausgeber 
Lichtenberg bedankt sich am 16. Februar 1780 brieflich beim Verfasser fur den "schonen Aufsatz" und 
fugt hinzu, "daB mir alles, was von Ihnen kommt, sehr erwiinscht sein wird" [SB 4: 384]. 

1 8 6 A m 3. April 1780 in den GGA. 

187 " 
"Uber eine Rezension in den Gottingischen Anzeigen", Deutsches Museum (1780), S. 238-

260. Diesen "groben Ausfall von V o B gegen Heyne" [SB 4:407] nimmt Lichtenberg zum AnlaB, sich 
im "Gnadigsten Sendschreiben der Erde an den Mond" uber V o B lustig zu machen [vgl. SB 3:409f.]. 
Daraufhin geht V o B in seinem Artikel "Uber einen wizigen Einfall im Gottingischen Magazin" 
[Deutsches Museum, (Mai 1781), S. 465-466] mit Lichtenberg ins Gericht. Lichtenberg antwortet mit 
einer ironischen Anerkennungen der VoBschen Reform im GTC unter der Rubrik "Neue Erfindungen, 
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i. Text] von seiner Reform aus. 

An seiner grundsatzlichen Einstellung laBt Lichtenberg keinen Zweifel: Was 

VoB vortragt, ist ein "Beispiel von elender, schulfiichselnder Rechthaberei, 

dergleichen es wenige gibt" [ibid, 298], beschaftigt mit "einer Sache, um die sich 

heutzutage nur die geschmacklosesten Pedanten im Ernst bekiimmern" [ibid.]. Seine 

Kritik an der philologischen Befangenheit in abseitigen Formalien sichert Lichtenberg 

einen Ehrenplatz in der Gelehrtensatire der Aufklarung, wobei allerdings der Eindruck 

erweckt wird, er sei deshalb ein so atzender Kritiker gewesen, weil er selbst sich nie 

den "miiBigen Grillen eines rechthaberischen Pedanten" [ibid., 302] hingegeben, 

7 88 

sondern stattdessen nur klar fundiertes, sozial relevantes Wissen verbreitet habe 

Zudem wird oft nicht deutlich genug herausgestellt, was fiir eine stringente, in sich 

geschlossene Beweisfiihrung Lichtenberg hinter allem Spott vortragt - eine 

Argumentation die sogar eine auBerst wichtige hypothetische Konzession beinhaltet. 

Die gegen VoB gerichteten Argumente greifen direkt ineinander. Die rigide 

Zuordnung eines Lautzeichens zu einem (empirisch nicht mehr uberprufbaren) Laut 

ist unzulassig, weil 

i) es keine Gleichurspriinglichkeit von Zeichen und Tonen gab, da diese jenen 

Moden, physikalische und andere Merkwiirdigkeiten" sowie im GMWL 1781 (St. 3, S. 454-479) mit 
dem Aufsatz "Uber die Pronociation der Schopse". Ob VoBens Ausfall wirklich so "grob" und 
Lichtenbergs Kritik ihre atzende Scharfe verdiente, war unter Zeitgenossen umstritten. Vgl . KB 
3:127ff. 

Vgl . etwa Wolfgang Martens, "Von Thomasius bis Lichtenberg: Zur Gelehrtensatire der 
Aufklarung", Lessing Yearbook X (1978), S. 7-34. Die Frage, ob nicht in der VoB-Kritik ein 
verstecktes tat twam asi steckt, wird im dritten Teil wiederkehren. 
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vorausgingen, 

ii) die zahlenmaBig begrenzten Zeichen nicht alle Tone ausdrucken konnen, sondern 

nur diskrete Tonintervalle, was zwangslaufig bedeutet, daB manche Tone uberhaupt 

nicht (Lichtenberg erwahnt unter anderem den englischen /but/-haut im deutschen), 

wahrend andere nur von einem bezeichnet werden, und 

iii) phonetische Lautverschiebungen - "Auch blieb die Zunge dem Zeichen nicht 

getreu" [ibid., 299] - also soziokulturell bedingte Sprachanderung die urspriingliche 

1 HQ 

Zeichenzuordnung noch obsoleter machten 

Die direkte Folge ist die Nichtubereinstimmung von Zeichen und Tonen, die 

VoB, "dieser dezisive Ubersetzer eines nicht mehr existierenden Volks" [ibid., 300], 

vollig unbeachtet lafit. Trotzdem geht Lichtenberg einen entscheidenden Schritt weiter, 

indem er fragt: 

Was ware denn, gesetzt Herr VoB hatte mathematisch bewiesen, was 
er eigentlich nur pratensionsmaBig bewiesen hat, daB die Griechen ihr 
T| durchaus wie ihre Hammel prononciert hatten, und daB man nun 
auch wiirklich in Deutschland, einfaltig und bardenmaBig genug dachte 
es so zu schreiben, was ware denn der Gewinn? Antwort: Bei uns, 
nichts; ja, weniger als nichts (...) Denn von Anfang wiirden sicher die 
Augen und Ohren von Tausenden beleidigt. Nun will ich zwar 
zugeben, das verlore sich mit der Zeit, horte ich aber alsdann endlich 
das Wahrel fiihlte ich alsdann die Wahrheit des Lauts? Nein! 
schlechterdings nicht. Er wird gefallen, wenn er gefallt, weil er tiblich 
und nicht weil er wahr ist (...) Einigkeit ist in der Tat alles, was man 
bei solchen Dingen suchen muB, ja selbst mit einigem Verlust von 
Seiten der strengen Wahrheit erkaufen miiBte, wenn Einigkeit nicht 

Vgl . VS 9:152: "Was fiir ein Deutsch wird man im Jahre 2000 in Sachsen sprechen ?" 
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anders zu erhalten ware [ibid. 303] 

Lichtenberg trennt die zwei Fragen, die VoB unzulassig vermischt hatte ("[H]aben die 

Griechen das m, wie a gesprochen? und sollen wir es jetzt noch so zu schreiben 

anfangen, wenn sie es so gesprochen haben?"). VoB hatte gesagt, daB wir die erste 

mit ja beantworten mussen und infolgedessen auch die zweite bejahen mussen, weil 

der allgemeine Sprachgebrauch philologische Tatsachen anzuerkennen hat. 

Lichtenberg hingegen fiihrt aus, daB selbst wenn wir in der Lage waren, die erste zu 

bejahen, wir trotzdem die zweite verneinen miissten, weil philologische 

Forschungsergebnisse den angestammten Sprach- und Schriftgebrauch nicht einfach 

aus der Welt schaffen konnen. Auch hier das Prinzip des consacre pari'usage - und 

vor allem auch hier die Verteidigung des Verstandlichen und Gebrauchlichen unter 

Berufung auf dessen Unbestimmtheit. So wie die allseits bekannte Terminologie der 

alten Chemie verteidigt wird, weil sie eine historisch determinierte Mehrdeutigkeit 

aufweist, die ihre Zuganglichkeit fiir unterschiedliche Interpretationen garantiert (im 

Gegensatz zur neuen Nomenklatur, die ihre Termini zu Statthaltern einer und nur 

einer diktatorisch fixierten Deutung macht), so wird die herkommliche Orthographie 

den VoBschen Reformversuchen vorgezogen, weil sich in ihr die Offenheit 

sprachgeschichtlicher Prozesse ausdruckt und nicht eine bestimmte philologische 

"Wahrheit". Die potentielle semantische Mehrdeutigkeit, welche das wichtigste 

Das Eingestandnis, dafi sich das Ohr an fremde Laute gewohnen wird, entspricht Lavoisiers 
zitiertem "[M]ais nois avons observe que l'oreille s'accoutumait promptement aus mots nouveaux". 
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Argument gegen die lavoisiersche Reform darstellt, wird hier bereits auf phonetischer 

191 

Ebene verankert . Die Argumentationsstruktur ist identisch: Mehrdeutigkeit bei 

gleichzeitiger Beibehaltung der angestammten Zeichen ermoglicht Kommunikation 

(welche einzig zur wahren "Einigkeit" fiihren kann) und verhindert die 

Alleinherrschaft einer bestimmten, bereits auf lexikalischer Ebene fixierten Meinung. 

Das rein hypothetische Zugestandnis, daB VoB recht haben konnte, wird durch 

das Beharren auf dem herkommlichen Sprach- und Schriftgebrauch aufgefangen. Was 

geschieht aber, wenn es sich bei den vorgeschlagenenen Neuerungen nicht um die fixe 

Idee eines einzelnen oder einer kleinen Gruppe handelt, sondem um eine bereits 

weitverbreitete Meinung, eine fest etablierte Konvention, die zu anderen im 

Widerspruch steht? Wenn "Einigkeit...in der Tat alles [ist]" und "selbst mit einigem 

Verlust von seiten der strengen Wahrheit erkauft" werden sollte, dann muB es in 

solchen Fallen entweder zu einem KompromiB oder zu Zugestandnissen einer Partei 

kommen. Lichtenberg weicht dieser SchluBfolgerung nicht aus. Im Gegenteil: er 

zitiert ein bekanntes Beispiel, das, wie die diametral entgegengesetzte babylonische 

Anspielung, in seinen Aufsatzen ofter wiederkehrt. "Wenn sich doch", schreibt er 

direkt im AnschluB an die soeben zitierte geforderte Einigkeit selbst auf Kosten der 

Wahrheit, 

...diese miiBigen Neuerer an das Beispiel der Protestanten halten 

Uber das semantische Potential der phonemischen Ebene vgl. 111:6 e). 
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wollten, die ihren wiirklich verbesserten Kalender neuerlich erst recht 
dadurch wieder verbessert haben, daB sie von dem, was man hierin 
strenge Wahrheit nennen konnte, ebenso weise als christlich 
abgewichen sind, um die himmlische Eintracht zu erhalten [VS 3:303f.] 

Lichtenberg bezieht sich auf die 1770 erfolgte Annahme eines durchgangig gultigen 

Reichskalenders, wodurch die letzten Unterschiede in der katholischen und 

protestantischen Zeitrechnung endgiiltig beseitigt wurden. Auf dem Reichstag von 

1582 hatten die katholischen Reichsstande die von Papst Gregor XIII angeordnete 

Kalenderreform gebilligt und den seit 46 v. Chr. gultigen Julianischen Kalender auBer 

192 

Kraft gesetzt. Erst im Jahre 1700 wurde die konfessionell bedingte Zeitdifferenz 

durch die protestantische Annahme eines verbesserten Gregorianischen Kalenders 

aufgehoben. Allerdings wich die genaue Bestimmung des Osterfestes bis 1770 um acht 

Tage voneinander ab; um auch hier Einigkeit zu schaffen, verzichteten die 

Protestanten auf ihre Berechnung und schlossen sich der katholischen an, obwohl sie, 

wie Lichtenberg im "Sendschreiben der Erde an den Mond" ausdrucklich betont, 

"recht hatten" [SB 3:407]. Dieses kluge Nachgeben verhinderte, "daB meine 

gescheutesten Kinder, ich meine die Christen, einander fast auf eine recht 

unchristliche Weise in die Haare geraten waren" [ibid.], wodurch "leicht 100000 

meiner Kinder in die Grube [hatten] fahren konnen" [SB 3:408]193. Dieser Hinweis 

192 
Die in Umberto Ecos neuem Roman // pendolo di Foucault eine wichtige Rolle spielt, weil sie 

1582 den fliegenden Wechsel von den (protestantischen) schottischen zu den (katholischen) bohmischen 
Templerorden platzen laBt. 

193 
Weitere Hinweise auf Kalenderschwierigkeiten finden sich in der "Rede der Ziffer 8" und einer 

FuBnote zur Beschreibung der ersten Platte von The Harlot's Progress [SB 3: 464/805n]. Vgl . auch 
die Anmerkungen des Herausgebers in KB3: 188, 218 und 375. 
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auf protestantisch-christliche Weisheit wiegt fiir Lichtenberg umso schwerer, als VoB 

selbst sich gegen eine von J.F. Runde vorgeschlagene Anderung der Monatsnamen 

ausgesprochen hatte794. Lichtenberg schlieBt mit der fiir ihn folgerichtigen 

Konsequenz, daB "wenn Herr V. sein geschriebenes b& nach denselben Regeln 

beurteilen will, nach welchen er Herrn Prof. Rundes Vorschlag beurteilt hat, so. wird 

er die Wahrheit in meinem gegenwartigen Aufsatz fuhlen mussen" [SB 3:307f.]i95. 

Justus Friedrich Runde (1741-1807), "Vergleichung der Monatsnamen mit denen, welche Karl 
der GroBe einzufuhren trachtete", Deutsches Museum (Januar 1781), S. 7-17, und Johann Heinrich 
V o B , "Uber die deutschen Monatsnamen", Deutsches Museum (Mai 1781), S. 447-455. 

195 ** 
Allerdings findet sich in dem Aufsatz "Uber die Prononciation der Schopse" direkt nach dem 

Hinweis auf die protestantische Weisheit bei der Kalenderreform eine kleine Anmerkung, die in der 
Lichtenberg-Literatur gerne mit Bedacht uberlesen wird: "Dieses heiBt Weisheit und Christentum, und 
auf diese Weise allein kann endlich ausgemacht werden, welcher von den drei Brudern im Besitz des 
echten Ringes ist" [SB 3:304]. In einer FuBnote erfolgt die entsprechende Szenenangabe zu Nathan 
der Weise. Nun kann man das so interpretieren, daB unabhangig von der jeweiligen 
Religionszugehorigkeit der Bruder den wahren Ring besitzt, der dieses weise Verhalten an den Tag 
legt; aber so hat das Lichtenberg sicher nicht gemeint. Hier wird "endlich ausgemacht", daB der wahre 
Ring der christliche ist, weil letztlich nur die Christen, insbesondere ihre protestantische Fraktion, zu 
dieser weisen Toleranz fahig sind. Es ware mit Lichtenbergs antisemitischen Sticheleien auch schwer 
zu vereinbaren, wenn er den Juden den Ring gegonnt hatte. Trotz aller Verehrung, die er Lessing 
entgegenbringt, wird man zugestehen mussen, daB sich kaum eine Bemerkung denken laBt, die dem 
Geist seines Srfickes mehr widerspricht als diese. 
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9 Zwischenbemerkungen: Irrtum, Paradigma, Diskurs 

a) Erwunschte Irrtumer, trage Fehlschlusse 

Keine Zusammenfassung kann den Gegensatz zwischen Lichtenbergs 

Sprachpraxis und der Terminologie Lavoisiers besser ausdrucken als die 

Gegenuberstellung der folgenden Zitate, in denen die unterschiedliche Einstellung zum 

Phlogiston zur Sprache kommt: 

[L]es chimistes ont fait du phlogistique un principe vague qui n'est 
point rigoureusement deTini, et qui, par consequent, s'adapte a toutes 
les explications dans lesquelles on veut le faire entrer; tantot ce principe 
est pesant, et tantot il ne Test pas; tantot il est le feu libre, tantot il est 
le feu combinê  avec 1'dement terreux; tantot il passe a travers les pores 
des vaisseaux, tantot ils sont impen&rables pour lui; il explique a la 
fois la causticite et la non-causticit6, la diaphanit6 et 1'opacity, les 
couleurs et 1'absence des couleurs. C'est un veritable Protee qui change 
de forme a chaque instant. 

Man tadelt gewohnlich die Phlogistiker, daB sie unter sich nicht eins 
sind, der eine dies, der andere das unter Phlogiston versteht, und daB 
sie folglich selbst nicht einmal wissen was sie wollen. Man zieht daraus 
sogar ein Argument wider die Existenz des Phlogistons. Ich glaube aber 
man konnte das Argument gerade umkehren und sagen eben deswegen, 
weil es so vielerlei Meinungen gibt, die doch wenigstens alle darin 
iiberein kommen, daB auBer Feuer und Luft noch etwas da sein miisse, 
so ist es sehr wahrscheinlich, daB so etwas da ist [J 2134]. 

Der mehrdeutige Significant "Phlogiston" bildet die Grundlage einer 
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"konsenstheoretischen"796 Wahrheitsfindung, indem er i) durch sein allgemeines 

Anzeigen einer noch nicht naher bestimmten materiellen Qualitat einen relativ 

problemlosen wissenschaftlichen Meinungsaustausch iiber diese Qualitat nahelegt und 

ermoglicht, ii) dank seiner terminologischen Unbestimmtheit auch zukunftigen 

Hypothesen offensteht, und daher iii) der Vorbereitung einer umfassenden 

abschlieftenden Theorie dienlicher ist als die teildefinierenden Termini einer 

spezialisierten Wissenschaftssprache. Genau dieser Unbestimmtheit wird von der 

neuen chemischen Terminologie der Kampf angesagt. Fiir die an Condillac geschulten 

Sprachschopfer ist mangelnde terminologische Exaktheit eine bestandige Fehlerquelle, 

weil sich aus inexakten Termini niemals exakte Schlufifolgerungen gewinnen lassen. 

Die logischerweise in jeder Mehrdeutigkeit enthaltenen Fehlinterpretationen begleiten 

den Forscher Schritt fur Schritt und drangen ihn immer weiter vom Pfad der Wahrheit 

ab. Condillac und Lavoisier sind besessen von der Tragheit der Fehlschlusse: 

sprachlich vorgepragte Fehlleistungen konnen, einmal in Gang gekommen, nicht 

abgebremst werden, es sei denn, man fiihrt eine umfassende Sprachreform durch, die 

kraft eines exakten, auf prazisen Analogien beruhenden Wissenschaftsvokabulars 

Fehlschliissen vorzubeugen vermag. 

Lichtenberg steht Irrtumern aufgeschlossener gegeniiber. Statt sich dem - in 

seinen Augen - hoffnungslosen Projekt ihrer volligen Ausmerzung zu widmen, 

schlagt er vor, sich ihrer auf eine moglichst zweckdienliche Weise zu bedienen. 

'Nordmann, "Lichtenbergs Imperativ und die franzosische Revolution in der Chemie", S. 117. 
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Irrtumer sind in gewisser Weise sogar erwiinscht: "Neue Irrtumer zu erfinden" [L 

886] ist die logische Konsequenz, wenn es dem Wissenschaftler darum geht, "neue 

Blicke durch alte Locher zu werfen". Lichtenbergs Konzeption des Irrtums gehort 

zusammen mit seinen Bemerkungen iiber das heuristische Potential von Traum, 

797 795 

Phantasie und Einbildungskraft in den Wissenschaften letztlich zu seiner Theorie 

des Paradigmas799. Ein Irrtum ist ein Mittel zur Alteration, es kann neues Licht auf 

eine alte Sache werfen, sich unter Umstanden sogar nachtraglich als Wahrheit 

herausstellen; und solange der Wissenschaftler sein Geschaft verantwortungsbewufJt 

betreibt und einen engen Zusammenhang zwischen (intumlicher) Hypothese und 

experimenteller Verifikation wahrt, laBt sich das heuristische Potential eines 

innovativen Irrtums gewinnbringend ausnutzen, bevor er, ohne bleibenden Schaden 

anzurichten, abgelegt wird. 

Condillac und die Reformer der chemischen Nomenklatur fordern die 

grofitmogliche Perfektion der Ausgangsbedingungen: ihrem Projekt liegt das 

cartesianische Pathos einer philosophischen tabula rasa zugrunde, das die 

Verabschiedung aller irgendwie suspekten denkerischen Mittel an den Anfang stellt. 

Der Experimentalphysiker Lichtenberg kontert mit der grqfitmdglichen Perfektion der 

Vgl . Rainer Baasner, "'Phantasie1 in der Naturlehre des 18. Jahrhunderts. Zu ihrer Beurteilung 
bei Wolff, Kastner und Lichtenberg", Lichtenberg-Jahrbuch (1988), S. 9-22. 

198 
"So lange die Einbildungskraft nicht wider die Wurde des Gegenstandes sundigt, kann sie sich 

ungestort erheben: denn das, was uns die Beobachtung von diesem Weltbau wirklich lehrt, sichert sie 
in dem hochsten Flug, den sie mit Anstand tut" [VS 6:174]. 

199 Dazu gleich mehr in Punkt e). 
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Kontrollbedingungen: die gegenseitige Korrektur von Theorie und Praxis ist Teil des 

fortschreitendenden Erkenntnisprozesses und kann nicht durch eine a priori vollzogene 

Verankerung theoretisch-sprachlicher Rahmenbedingungen ersetzt werden. Bei 

Lavoisier steht am Anfang das Wort, seine Wissenschaft ist logokratisch; Lichtenberg 

hingegen kann das Wort so hoch unmoglich schatzen - "Man hofft zu viel von guten 

und fiirchtet zuviel von schlechten Wortern" [K 19; Hervorhbg. i. Text] -, er setzt 

stattdessen die Tat, die experimentelle Uberpriifung, ob und inwieweit das Wort seine 

Berechtigung hat. 

b) Die mangelnde Vernunft der Sprache 

Die philosophische Legitimation der Nomenklaturreform ist der Glaube, daB 

eine korrekt gebildete und gehandhabte Sprache eine natiirliche analytische Methode 

darstellt. Eine Wissenschaft ist so gut oder schlecht wie ihre Sprache, weil die 

Qualitat ihrer Erkenntnisprozesse von der Qualitat ihrer sprachlichen Mittel abhangt. 

Je natiirlicher diese sind, desto vemiinftiger sind sie; je mehr Wissenschaft "se reduit 

a une langue bien faite", desto groBer ist der Erkenntnisfortschritt. Lichtenberg teilt 

diesen Glauben nicht. Phantasien, Traume, Eingebildetes, Irrtumer und Fehlschlusse 

sind nicht nur unter Umstanden erwunscht, sie sind unvermeidlich, denn "[e]s ist 

unser aller Los, zu irren, vom gnausten tiefschauenden, analysierenden Weltweisen 

bis zum Drucker und daruberhinpolternden Chaos-Mischer, von Newton bis zu 
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Lavater" [F 737]. Sprache, so Condillac und Lavoisier, ist eine natiirliche, daher 

wissenschaftlich voll einsatzfahige analytische Methode, wahrend Lichtenberg darauf 

besteht, dafl "wir...nicht raisonnieren [konnen], ohne falsch zu raisonnieren", weil 

"[u]nsere falsche Phliosophie.. .der ganzen Sprache einverleibt [ist]" [H 146]. Daraus 

erwachst die Forderung nach "Philosophie...als Berichtigung des Sprachgebrauchs" 

[ibid.]. Zur standigen Kontrolle der Theorie durchs Experiment gesellt sich die 

standige Kontrolle der jeweiligen Begrifflichkeit. Es muB klargestellt werden, was 

sich der individuelle Forscher bei der Benutzung eines mehrdeutigen Signifikanten 

denkt, wie sich seine Interpretation von denen anderer unterscheidet, und ob sie 

tiberhaupt gerechtfertigt ist. Hier handelt es sich um metasprachliche Operationen, 

die idealiter bei Condillac und Lavoisier iiberflussig werden, weil die Signifikate 

200 

vorab genau bestimmt worden sind . 

Die Auseinandersetzung dariiber, wie verniinftig Sprache ist und bis zu 

welchem Grad Wissenschaftssprachen nach den Richtlinien der Vernunft gebildet 

werden konnen, bietet an sich schon genug Konfliktstoff; doch die 

Auseinandersetzung muB an Scharfe zunehmen, sobald versucht wird, neben den 

esoterischen Fachsprachen auch den allgemeinenpolitischenDiskurs der Offentlichkeit 

einem rigorosen Vernunftgebot zu unterwerfen. 

Dazu mehr in 11:5 b). 
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c) Aufklarung und Fachwi ssenschaft 

Lichtenbergs Kritik an der neuen Chemie beleuchtet das wichtigste Dilemma 

moderner Wissenschaftsentwicklung. Um dem Gebot der Aufklarung, das den 

sozialen Einsatz der Wissenschaften im Sinne praktischer Verbesserungen der 

Lebensqualitat verlangt, besser Folge leisten zu konnen, miissen die Wissenschaften 

effizienter gestaltet werden. Ein wesentliches Mittel dieser Perfektionierung ist die 

genaue Festschreibung fachwissenschaftlicher Zustandigkeitsbereiche sowie die 

Schaffung neuer Disziplinen, um die entstandenen Liicken auszufullen. Diese 

Ausdifferenzierungen miissen administrativ und (durch die Entwicklung eines 

fachspezifischen Diskurses) sprachlich institutionalisiert werden. Diese Fachsprachen 

beziehen sich auf exakt limitierte, segmentierte Realitaten. Was nicht Teil dieser 

Realitat ist, spielt keine Rolle. Fachsprachliche Esoterik basiert auf der Einfuhrung 

disziplinspezifischer Neologismen sowie der semantischen Fokussierung von Wortern, 
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die in der Umgangssprache mehr und anderes bedeuten . Der gesteigerte praktische 

Effekt steht in unmittelbarer Wechselwirkung mit der Errichtung von 

Kommunikationsschwellen zwischen Fach- und Alltagssprache. 

Hier setzt die Kritik des Aufklarers Lichtenberg ein, der an der allgemeinen 

Verbreitung gemeinnutziger Naturerkenntnis interessiert ist. Dabei geht es ihm nicht 

So bedeutet in der Chaostheorie, der Analyse nichtlinearer dynamischer Systeme, "Chaos" 
keineswegs das, was man sich gemeinhin darunter vorstellt. Es bezieht sich unter anderem auf das 
Erscheinen rekurrierender Ordnungsgebilde in vermeintlich vermeintlich vollig ungeordneten Systemen. 
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nur um neue Inhalte, sondem auch um Form und Methodik wissenschaftlicher 

Forschung, die zur aufgeklarten Kultur individueller Selbstbestimmung beitragen 
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kann . Diesem Projekt wird durch den esoterischen Diskurs der neuen "Theorie der 

Professoren" sowie ihrem Riickzug in die geschlossenen Kommunikationskreise der 

Forschungs- und Lehrinstitute der Boden entzogen. Die moderne Chemie verweigert 

sich Lichtenbergs kommunikationsorientiertem Aufklarungsbegriff. Die Offentlichkeit 

wird effektiv von der wissenschaftlichen Diskussion ausgeschlossen. Die Kluft 

zwischen Fach- und Allgemeinwissen, Wissenschafts- und Alltagssprache vertieft sich; 

fruher oder spater wird ein Punkt erreicht, an dem sich nicht nur die Einordnung 

neuester Forschungsergebnisse, sondem darttber hinaus auch deren ethische 

Bewertung den Spezialisten iiberlassen werden mufl - ein Punkt, den beispielsweise 

die Biogenetik, die sich teilweise in einer juristischen terra incognita bewegt, schon 

iiberschritten hat. 

d) Der suspendierte Holismus 

Hierzu zahlt auch der der formende EinfluB wissenschaftlicher Kenntnisse und Methodik auf 
schongeistige Produktionen: "Betrachtungen, die so sehr allem Kleinen und Eigenniitzigen entgegen 
stehen, konnen nicht oft genug wiederholt werden, sie lassen Eindriicke zuriick, die sich in dem einen 
mehr und dem andern weniger dem ganzen System der Gedanken mitteilen. Auch sind Schriften, wie 
diese, kein unschicklicher Ort sie gemeinnutzig zu machen, da selbst ein grofier Theil unserer schonen 
Geister sein jahrliches Einkomen von Weisheit aus ihnen nimmt, und kame nicht zuweilen durch diese 
und ahnliche Werke eine wichtige Wahrheit bey ihnen in Umlauf, so wurde dieses hulflose Geschlecht, 
so wie es sich jetzt nur allein unter sich selbst lobt, sich nur allein unter sich selbst lesen miissen" [VS 
6:22f. ("Fortsetzung der Betrachtungen fiber das Weltgebaude")]. DaB diese Ubertragung 
wissenschaftlicher Erkenntnisformen und -inhalte auf heterogene Gebiete zum Teil mehr mit 
Asthetisierung und Amusement zu tun haben kann als mit Erkenntniserweiterung und Geistestraining, 
wird in 111:3 naher besprochen. 



165 

Die Ausdifferenzierung des modernen Wissenschaftsbetriebes erschwert die 

Kommunikation zwischen Naturforschung und Offentlichkeit sowie die zwischen den 

einzelnen Disziplinen. Die prinzipiellen Richtlinien der reformierten chemischen 

Benennungsmethode konnen zwar auf andere Disziplinen iibertragen werden, aber 

dadurch wird die verstarkte Abkapselung der von alien alchemistischen Riickstanden 

befreiten, Pharmazeutik und/oder Naturphilosophie nicht langer untergeordneten 

Chemie nicht aufgehoben. Die fachprachliche Individuation widersetzt sich alien 

Einordnungen in einen hoheren, wissenschaftlich auszubuchstabierenden 

Zusammenhang. Der neue chemische Diskurs ist autistisch, die Atomisierung der 

modernen Welt sprachlich fixiert. Angesichts der Ende des 18. Jahrhunderts im 

Entstehen begriffenen rationalisierten Selbstgeniigsamkeitder Fachdisziplinen insistiert 

Lichtenberg auf ihrer bewuBten Vorlaufigkeit. Erkenntnisse, Hypothesen und 

Theorien sind immer nur temporar und fachlich begrenzt. Das Aktuelle hat keinen 
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Ewigkeitsanspruch . Folglich muB alles in einer Sprache ausgedriickt werden, die 

morgen schon die Widerlegung dessen ausdrucken konnte, was heute noch als letzte 

Wahrheit gilt. Dem alteren Lichtenberg schwebt das wissenschaftliche Endziel einer 

grand unified theory vor, ein quasi holistisches, die romantische Naturphilosophie 

antizipierendes System universaler GesetzmaBigkeiten. Eine Sprachpraxis, die mit 

flexiblen Bedeutungskontinua statt mit a priori fixierten, diskreten Bedeutungseinheiten 

arbeitet, ist eher in der Lage, diese fortschreitende Verschiebung der 

Auch das laBt sich umstandslos auf die politisch-ideologischen Universalanspriiche der 
Franzosischen Revolution iibertragen. 
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Erkenntnisgrenzen auf eine moglichst unproblematische Weise umzusetzen. Neben die 

Forderung nach sprachlich verankerter Vorlaufigkeit tritt das Betonen von 

Phanomenen, die infolge der disziplinaren Selbstbeschrankung der neuen Chemie als 

nicht relevant eingestuft werden. Lichtenbergs Hinweis auf die fundamental 

Wichtigkeit der Elektrizitat bei chemischen Vorgangen ist daher mehr als ein 

sachbezogener Einwand: es ist eine metawissenschaftliche Kritik, welche die 

neugewonnene Autonomic der Chemie wie auch das Wissenschaftsverstandnis, das 

dieser Ausdifferenzierung zugrundeliegt, in Frage stellt. 

e) Paradigma und Metaphem 

Lichtenbergs Paradigmabegriff bildet in Kombination mit der Frage, ob und 

inwieweit er kuhnsche Konzeptionen vorweggenommen hat, mittlerweile eine eigene 

Unterabteilung der Sekundarliteratur204. Es gibt sogar Vermutungen, dafi Kuhn, der 

zur Zeit der Abfassung von The Structure of Scientific Revolutions Lichtenberg nicht 

kannte, durch seine Lektiire von Wittgensteins Philosophischen Untersuchungen 

indirekt lichtenbergsches Gedankengut sowie den Ausdruck "Paradigma" iibernommen 

Hans-Werner Schuit, "Lichtenberg als 'Kuhnianer'", Sudhoffs Archiv. Zeitschrift fiir 
Wissenschaftsgeschichte 63 (1979), S.87-90; Siegfried Wagner, "Lavoisier, Lichtenberg und 
Heisenberg. Revolutionare der Wissenschaften iiber wissenschaftliche Revolutionen", Berichte zur 
Wissenschaftsgeschichte A (1981), S. 127-141; Daniel Goldman Cedarbaum, "Paradigms", Studies in 
History and Philosphy of Science 14 (1983), S. 173-213; und Nordmann, "Comparing 
Incommensurable Theories". 
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205 hat . Entscheidend ist jedoch, daB 

i) weder in der vielzitierten Eintragung J 1223, die wissenschaftliche Revolutionen 

im Sinne Kuhns beschreibt , noch in irgendeiner anderen Anmerkung, die sich mit 

einem historischen Theoriewechsel beschaftigt, der Paradigmabegriff auftaucht; und 

ii) von den zwei wesentlichen Bestimmungen des Begriffs, die Kuhn in einem 
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klarenden Postskriptum zur zweiten Auflage vorgelegt hat , nur die zweite - und 

auch die nur mit gewissen Einschrankungen - mit der Lichtenbergs gleichgesetzt 

werden kann. 

Kuhn fiihrt aus: 

On the one hand, it [paradigm] stands for the entire constellation of 
beliefs, values, techniques, and so on shared by the members of a 
given community. On the other, it denotes one sort of element in that 
constellation, the concrete puzzle-solutions which, employed as models 
or examples, can replace explicit rules as a basis for the solution of the 

208 
remaining puzzles of normal science . 

Es gibt keinen Beleg dafiir, daB Lichtenberg "Paradigma" zur Beschreibung eines 

gemeinsamen Nenners einer bestimmten Spezialistengemeinschaft ("a particular 

205 
Vgl . Cedarbaum, op. cit., S. 188f, und Reinhold Merkel, "'Denk nicht, sondern schau!' 

Lichtenberg und Wittgenstein", Merkur 42 (1988), S. 41f. 
206 

"Aus einem immer verbesserten, aber nach seinen Grundsatzen verbesserten Katholizismus 
konnte nie Protestantismus, und aus einer verbesserten Popular-Philosophie nie Kantische Philosophic 
werden. Aus einer allmahlig verbesserten Cartesianischen Physik konnte nie die wahre Newtonsche 
werden. Die groBten Mathematiker haben an den Wibeln gedreht und gelenkt, um sie gehen zu 
machen. Aber es half nichts, sie muBten herunter diese Wirbel und allgemeine Schwere stieg auf den 
Thron. . ." (Hervombg. i . Text). 

2 0 7 K u h n , The Structure of Scientific Revolutions, 19702, S. 174-210. 

'Kuhn, S. 175. 
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community of specialists"209) verwendet. Das ware auch insofern historisch 

widersinning, als er sich im intellektuellen Kontext einer im Sinne Kuhns 

praparadigmatischen Epoche bewegt, die sich durch ein diffuses, uneinheitliches 

Nebeneinander von Theorien auszeichnet. Es ist ja gerade das noch nicht zentrierte 

bzw. hierarchisch gegliederte Angebot an Interpretationen, das dem heuristischen 

Eklektiker Lichtenberg erlaubt, zwischen gegensatzlichen Theorien wie Atomismus 

und Dynamismus zu oszillieren und sich jeweils die Einzelpunkte auszuwahlen, die 

er fur besonders brauchbar halt. Diese nun konnen im lichtenbergischen und vielleicht 

auch im zweiten kuhnschen Sinne als Paradigma fungieren: als disziplinare Matrix, 

die eine neue Sichtweise anderer Erscheinungen ermoglicht. Daraus ergeben sich 

direkt zwei Fragen: i) Inwieweit ist es vertretbar, die zweite kuhnsche Bedeutung 

(Paradigma als disziplinare Matrix) dort anzuwenden, wo die erste (Paradigma als 

210 

gemeinsamer Nenner) nicht angewendet werden kann? ii) Wie eng muB der 

Zusammenhang sein zwischen dem modellbildenden Element und dem Problem, das 

es losen soil bzw. wie wichtig muB die Stellung dieses Elements in seiner 

urspriinglichen Konstellation sein? Die erste Frage geht an die Kuhn-Experten und 

kann hier nicht beantwortet werden. Die zweite mag sich sehr abstrakt ausnehmen, 

^ K u h n , S. 182. 

210 
Wagner dreht die ganze Sache um, indem er das "kuhnsche Modell [als].. .viel eher anwendbar 

auf die fruhe Phase der Naturwissenschaften, die Kuhn vorparadigmatisch nennt" bezeichnet. Ware 
das der Fall, dann ergabe sich - was Wagner auch zu zeigen beabsichtigt - eine groBere Ahnlichkeit 
zwischen Kuhn und Lichtenberg [Wagner, "Lavoisier, Lichtenberg und Heisenberg", S. 136]. 
Allerdings leidet Wagners Kritik m.E. an zu groBer Glaubigkeit an den dominierenden EinfluB von 
mathematischen und experimentellen Beweisfuhrungen bei der Theorienauswahl. 
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es wird sich aber gleich zeigen, daB sie auf einen wichtigen Punkt hinweist, der in 

der zustandigen Sekundarliteratur - die mit Ausnahme Nordmanns nicht von 
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Lichtenberg-Kennern stammt - noch nicht angesprochen worden ist. 

Es gibt Falle, in denen Lichtenberg spezifische Vorschlage macht, die man 

Kuhns historischen Beispielen an die Seite stellen konnte: 

Ich glaube unter alien heuristischen Hebezeugen ist keins fruchtbarer, 
als das, was ich Paradigma genannt habe. Ich sehe namlich nicht ein, 
warum man nicht bei der Lehre vom Verkalchen der Metalle sich 
Newtons Optik zum Muster nehmen konne [K 312]. 

Ich glaube, daB man durch ein aus der Physik gewahltes Paradigma, 
auf Kantische Philosophic hatte kommen konnen [K 313]. 

Wenn, wie einmal Kastner mutmaBte, Newton durch seine Licht-
Geschichte auf das Gesetz der Schwere kam, so ist dieses ein 
Paradigma [K 314]272. 

Die Anschauungsmethode eines bestimmten Fachgebiets wird zur disziplinaren Matrix 

erweitert und auf fachfremde Phanomene angewandt. Die Ubertragung ermoglicht 

eine systematische Darstellung dieser Phanomene, in manchen Fallen sogar ihre 

Schiitt imd Wagner verraten eine eher oberflachliche Belesenheit; Cedarbaum, der sehr viel von 
Kuhn versteht, verweist in seiner Bibliographic nur auf die englische Lichtenberg-Ubersetzung von 
Hatfield und Mautner sowie auf eine franzosische(!), und dazu noch auf Sterns Doctrine of Scattered 
Occasions (1959) sowie auf einen - im quantitativen Sinne - einseitigen Beitrag von v. Wright in der 
Encyclopedia of Philosophy (1964). 

212 
Der Paradigmagedanke wird schon sehr friih in A 76 vorweggenommen: "Wenn man einen 

guten Gedanken liest, so kann man probieren, ob sich etwas Ahnliches bei einer andern Materie 
denken und sagen lasst. Man nimmt hier gleichsam an, daB in der andern Materie etwas enthalten sei 
das diesem ahnlich sei. Dieses ist eine Art von Analysis der Gedanken, die vielleicht mancher 
Gelehrter braucht ohne es zu sagen". Die durch den Gebrauch des Ausdrucks "Analysis" vielleicht 
bewuflt hergestellte Nahe zu Condillac wird durch den Hinweis erhartet, dafi in der anderen Materie 
"etwas enthalten sei", das der ersten entspricht. Dadurch wird die Analogie im condillacschen Sinne 
durch eine partielle Ahnlichkeit des bekannten Beobachtungsgegenstandes mit dem zu analysierenden 
legitimiert. 
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Klarung. Das ist zweifelsohne eine Antizipation Kuhns. Allerdings finden sich bei 

Lichtenberg auch zahlreiche Bemerkungen, in denen Mittel und Anwendungsbereich 

dieser Paradigmen derart erweitert bzw. abstrahiert werden, dan sie Kuhns 

wissenschaftlich ausgerichtete Begriffsbestimmung iiberschreiten: 

Alles zu vergrofiern und zu sehen was entstehen konnte wenn man 
Eigenschaften wachsen laBt, und die groBten Dinge abnehmen zu lassen 
in eben der Absicht. Dieses ist eine fruchtbare Mutter neuer Gedanken 
[J 1644]. 

Mikroskope iiberall zu erfinden, und wo dieses nicht geht, die 
Versuche im GroBen anzustellen, das ist der einzige Weg directe zum 
Neuen zu gelangen [K 316]. 

So bald man etwas bemerkt was in die generelle Physik einschlagt, 
sogleich damit das ganze Feld der Physik durchzulaufen, um zu sehen 
ob sich nichts daraus erklaren lasse [J 1564]. 

Mit einem gewissen Wort als z.B. Schrittzahler die ganze Physique zu 
durchlaufen und Ahnlichkeiten aufzusuchen und so mit andern Worten 
[J 1566]. 

Das beste Mittel neue Gedanken z.B. in der Naturlehre zu finden, 
wenigstens unerwartete Anwendungen zu machen, ist, sich einige Tage 
ja Wochen lang hindurch in eine gewisse Materie recht einzustudieren, 
und hernach die ganze Naturlehre nach einem gewissen Plan geschwind 
zu durchlaufen. Es entstehen da gewifl unverhoffte Kombinationen [K 
309]. 

Es sind nicht langer Elemente einer Konstellation, die zu einer spezifischen 

Problemldsung eingesetzt werden, sondem entweder allgemeine Anleitungen und 
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Vorgange (VergroBerang , Verkleinerung, abgeschlossene Theorien) oder isolierte, 

nicht unbedingt konstellationsgebundene Elemente wie einzelne Worter, nach denen 

"die ganze Naturlehre" dekliniert wird. Es ist die Frage, ob man das, was sich 

Lichtenberg unter "Paradigma" vorstellt, nicht Metapher nennen soil. Das entsprache 

der aufschluBreichen Eintragung J 1833: "Symbole zu entdecken. Dieses l&uft etwas 

aufmein Paradigma hinaus" (Hervorhbg.i. Text). In diesem Zusammenhang darf man 

nicht (ibersehen, daB Metaphern in der Sprache aus demselben Grand eingesetzt 

werden wie Paradigmen in der Wissenschaft: 

Unsere besten Ausdriicke werden veralten, schon manches Wort ist 
jetzo niedrig, was ehmals eine kiihne Metapher war. Es ist also 
gewissermaBen der Dauer eines Werks zutraglich wenn man etwas 
neue im Stil tut...[D 362]. 

Schimpft nicht auf unsere Metaphern, es ist der einzige Weg, wenn 
starke Ziige in einer Sprache zu verbleichen anfangen, sie wieder 
aufzufrischen und dem Ganzen Leben und Warme zu geben [E 274]. 

Wenn man ein altes Wort gebraucht, so geht es oft in dem Kanal nach 
dem Verstand den das ABC-Buch gegraben hat, eine Metapher macht 
sich einen neuen, und schlagt oft grad durch [F 116]. 

Paradigmen und Metaphern bieten die Losung fur Lichtenbergs Grundfrage "Wie 

kann dieses looomal Gesagte wieder neu gesagt werden?" [SB 2:546]. Sie ersetzen 

theoretisch resp. sprachlich verkrustete Sehweisen durch neue Blickwinkel; zudem 

lehren sie den Beobachter, sich haufiger innovativer Denkweisen zu bedienen. Nun 

Wie ertragreich der "Weg der Vergrofierung" sein kann, bewies Herschel, der dadurch 
"Unsterblichkeit" erlangte [vgl. J 1657]. 
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stehen Metaphorik und Wissenschaftssprache einander feindlich gegeniiber: die 

Wissenschaftssprache zeichnet sich aufgrund ihrer angestrebten exakten 

Bedeutungszuteilungen durch bewuBt angestrebte metaphorische Diirftigkeit (die im 

Abschnitt 11:7 b als konnotative Armut besprochen werden wird) aus. Die Sprache der 

neuen Chemie ist bestrebt, von vornherein den metaphorischen Umgang mit ihrer 

Begrifflichkeit auszuschlieBen. Diese Behinderung wissenschaftlicher Kreativitat wirkt 

unmittelbar auf den zuriick, der dieses Verbot akzeptiert. Es geht Lichtenberg bei 

Paradigma und Metapher nie ausschlieBlich um den Beobachtungsgegenstand, sondern 

immer auch um den Beobachter, um dessen Einiibung in ein habituelles geistiges 

Erfindertum, das es zur Gewohnheit machen soil, die Welt auf ungewohnte Weise zu 

betrachten. Das ist ein Unterschied zu Kuhn, bei dem die psychologischen 

Auswirkungen der Verwendung einer disziplinaren Matrix keine Rolle spielen. 

Hier schlieBt sich ein zweiter, sehr viel wichtigerer Unterschied an. Wenn die 

Alteration vermittels Paradigma und Metapher auch und gerade um ihrer 

Riickwirkungen auf das Subjekt betrieben wird, dann heiBt das logischerweise, daB 

objektive Faktoren - also wissenschaftliche oder sprachliche "Krisensituationen", die 

nach Paradigma- resp. Stilwechsel verlangen - nicht mehr die ausschlaggebenden 

oder gar alleinstehenden Beweggriinde sind. Bei Kuhn und anderen modernen 

O 1A 

Wissenschaftstheoretikern muB aber zunachst einmal eine Krise herrschen: 

Anomalien, wachsende Risse zwischen Theorie und Praxis, die nicht langer 

Vgl . Larry Laudan et al, "Testing Theories of Scientific Change", Synthese 69/2 (1986), S. 
154f/173f. 
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verleugnet werden konnen und nach einer neuen Theorie verlangen. Um 

Paradigmastatus zu erhalten, braucht diese Theorie nicht "wahr" zu sein, doch sie 

275 

muB den Wissenschaftlern als die bessere erscheinen . (Kuhn und Lichtenberg sind 

sich zumindest darin einig, dafi eine temporare heuristische Einigkeit der Erkenntnis 

forderlicher ist als das Tohuwabohu konkurrierender Theorien). Bei Lichtenberg 

jedoch entfallt der Krisenfaktor. Im Gegenteil: wenn man den Forscher an innovative 

Sehweise gewohnen will, empfiehlt es sich, gerade die herrschenden, von niemandem 

in Zweifel gezogenen " looomal gesagte[n]" Theorien zumindest versuchsweise durch 

eine andere Vorstellungsart zu ersetzen. Kuhns Paradigmabegriff legt die Betonung 

auf die "puzzle-solutions", das Losen bestehender Probleme, Lichtenberg konzentriert 

sich auf den problematisierenden Vorschlagscharakter. Kuhns Paradigmen sollen 

Zweifel beenden, Lichtenbergs Zweifel wachrufen; Kuhns Paradigmen sind 

Antworten, Lichtenbergs Fragen. 

AbschlieBend mufi noch einmal betont werden, dafi die durch Paradigmen 

ermoglichten Alterationen keineswegs mit Falsifikationen gleichgesetzt werden diirfen. 

Eines kann zum anderen fiihren (was tatsachlich auch oft geschieht), aber Alteration 

bedeutet zunachst einmal nur, etwas anders zu sehen, ohne dabei vorauszusetzen, dafi 

man es bislang falsch gesehen hat. Im Kapitel III sollen einige in der 

Sekundarliteratur vernachlassigte Hintergriinde dieser Forderung nach innovativen 

Sehweisen, die bei Lichtenberg in den nie realisierten Planen zu einer Aufstellung 

2 1 5Vgl. Kuhn, S. 17f. 
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von Erfindungsregeln ihren Ausdruck findet, kurz angedeutet werden. Was drangt 

ihn, das Alte jeden Tag neu betrachten zu wollen? Ist Lichtenbergs Gebot des 

Anderssehens Folge eines Anderssehenmussens ? 

f) Theorie oder Diskurs? 

Die Ausdifferenzierung der Wissenschaften und die Vereinheitlichung der 

Disziplinen durch die Annahme eines tonangebenden Paradigmas bilden die 

Voraussetzung der wissenschaftiich-akademischen Arbeitsteilung: 

When the individual scientist can take a paradigm for granted, he need 
no longer, in his major works, attempt to build his field anew, starting 
from first principles and justifiying the use of each concept introduced. 
That can be left to the writer of textbooks. Given a textbook, however, 
the creative scientist can begin his research where it leaves off and thus 
concentrate exclusively upon the subtlest and most esoteric aspects of 
the natural phenomena that concern his group276. 

Eine unmittelbare Folge dieser Gewaltenteilung in der Gelehrtenkultur ist laut Kuhn 

das langsame Aussterben wissenschafdicher Biicher. Die "subtilsten und 

esoterischsten" Forschungsergebnisse werden in kurzen, nur Eingeweihten 

verstandlichen Artikeln an die Kollegen vom Handwerk weitergegeben. Ein Buch 

hingegen kann dem wissenschaftlichen Ruf schaden: 

'Kuhn, S. 19f. 
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The scientist who writes one is more likely to find his professional 
reputation impaired than enhanced. Only in the earlier, pre-paradigm, 
stages of the development of the various sciences did the book 
ordinarily possess the same relation to the professional achievement that 
it still retains in other creative fields. And only in those fields that still 
retain the book, with or without the article, as a vehicle for research 
communication are the lines of professionalization still so loosely drawn 
that the layman may hope to follow progress by reading the 
practitioners' original reports277. 

Sobald ein theoretisches Fundament in Kombination mit einem diskursiven Rahmen 

von der Wissenschaftsgemeinde akzeptiert worden ist, kann der einzelne 

Wissenschaftler es im Rahmen seiner Veroffentlichung als ausgemacht voraussetzen. 

Er darf sich auf sein Teilproblem beschranken; die umfassende Theorie, in die es 

eingeordnet wird sowie der Regelkanon, der vorschreibt, wie sie weiterzuentwicklen 

ist und auf welchen methodologischen Pramissen sie beruht, brauchen nicht jedesmal 

neu vorgestellt oder problematisiert zu werden. 

Was Kuhn beschreibt, ahnelt in manchem Foucaults bekannter Vorlesung 

21H 

"Qu'est-ce qu'un auteur?" , in der versucht wird, Funktions- und Stellungswandel 

des "Autors" durch die Disziplinen und Zeiten nachzuzeichnen. Die Spezialisierung 

der Wissenschaften - darin waren sich Kuhn und Foucault einig 2 7 9 - bleibt nicht 

2 1 7 K u h n , S. 20. 

218 
Erstveroffentlichung in Bulletin de la Societe francaise de Philosophie (Juli/September 1969), 

S. 73-104. Zitiert wird nach der deutschen Ubersetzung "Was ist ein Autor?", in: Michel Foucault, 
Schriften zur Literatur (Frankfurt/M. - Berlin - Wien: Ullstein, 1979), S. 7-31. 

Zu allgemeinen Parallelen zwischen Kuhn und Foucault vgl. Friedel Weinert, "Die Arbeit der 
Geschichte. Ein Vergleich der Analysemodelle von Kuhn und Foucault", Zeitschrift filr allgemeine 
Wissenschaftstheorie XIII/2 (1982). 
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ohne EinfluB auf das Verhaltnis Text-Autor. Der streng diskursorientierte Text wertet 

die Funktion 'Autor' ab, weil er seine (wissenschaftliche) Legitimitat nicht (wie 

literarische) dem Rekurs auf seinen Schopfer, sondern seiner Zugehorigkeit zu einem 

systematischen Ganzen, einer verbindlichen depersonalisierten Redeordnung verdankt. 

Bekanntlich ist das eine relativ junge Entwicklung, die im Gegensatz zur alteren 

Tradition steht, in der die Wahrheit eines "wissenschaftlichen" Textes vom 

Autorbezug abhing ("Aristoteles sagt..."), wahrend die Anonymitat "literarischer" 
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Texte, die uns Kopfzerbrechen bereiten wiirde, fiir ihre Rezeption folgenlos blieb . 

Zu einer Umkehrung kam es im 17. oder im 18. Jahrhundert; man 
begann wissenschaftliche Texte um ihrer selbst willen zu akzeptieren, 
in der Anonymitat einer feststehenden oder immer neu beweisbaren 
Wahrheit; ihre Zugehorigkeit zu einem systematischen Ganzen sicherte 
sie ab, nicht der Riickverweis auf die Person, die sie geschaffen 
hatte... Aber "literarische" Diskurse konnen nur noch rezipiert werden, 
wenn sie mit der Funktion Autor versehen sind: jeden Poesie- oder 
Fiktionstext befragt man danach, woher er kommt, wer ihn geschrieben 
hat, zu welchem Zeitpunkt, unter welchen Umstanden oder nach 
welchem Entwurf227. 

Nun ist Foucault bemiiht, zwischen die beziiglich ihrer Funktionen beinahe 

dichotomisch getrennten Autoren "literarischer" und "wissenschaftlicher" Texte eine 

Mischform einzufiihren, die Strukturelemente beider Gattungen vereinigt. Er nennt 

222 

sie "etwas willkurhch Diskursivitatsbegriinder" , die Erfinder der Regeln zur 

2 2 0 V g l . Foucault, "Was ist ein Autor?". S. 18f. 

2 2 1 Foucault, S. 19. 

2 2 2 Foucault, S. 24. 
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Bildung von Begriffen und theoretischen Einheiten: 

Das Besondere an diesen Autoren ist, daB sie nicht nur die Autoren 
ihrer Werke, ihrer Biicher sind. Sie haben noch mehr geschaffen: die 
Moglichkeit und die Bildungsgesetze fiir andere Texte. In diesem Sinn 
sind sie ganz anders als zum Beispiel ein Romanautor, der im Grunde 
immer nur Autor seines eigenen Textes ist. Freud ist nicht einfach der 
Autor der Traumdeutung oder des Witzes; Marx ist nicht einfach der 
Autor des Manifests oder des Kapitals: sie haben eine unbegrenzte 
Moglichkeit zum Diskurs geschaffen223. 

Allerdings trifft das so auch auf literarische Autoren zu, die ein bestimmtes Genre 

bzw. eine Schule erschaffen haben. Foucault sieht jedoch einen bezeichnenden 

Unterschied darin, daB es sich im Falle des literarischen Genres um die ErschlieBung 

"eines Terrains fiir bestimmte Ahnlichkeiten und Analogien"224 handelt, wahrend die 

Diskursivitatsbegrundung die Moglichkeit enthalt, daB spatere Texte zwar dem 

gleichen Diskurs angehoren, aber ganz unterschiedliche, der Primartheorie 

widersprechende Positionen einnehmen konnen. Marx und Freud haben nicht nur 

Theorien erschaffen, sondern auch die Funktionsbedingungen der marxistischen resp. 

psychoanalytischen diskursiven Praktiken. Aus ihnen erwachsen nicht nur Texte, die 

als Widerkauen oder bloBes Ausweiten der urspriinglichen Theorie sklavisch an den 

Meistertexten kleben, sondern auch solche, die in Opposition treten, Unterschiede 

' "Foucault, ibid. 
pp/ 

Foucault, ibid. Es geht also um literarische Texte, die a la maniere de x verfafit werden. 
Foucault erwahnt als Beispiel Ann Radcliffe, die "die Schauerromane zu Beginn des 19. Jarhrunderts 
ermoglicht [hat]" [Foucault, ibid.]. Schwierig wird der Fall, wenn Terrain und Analogien zwar 
ubernommen, aber ironisch gebrochen werden, der neue Text also trotz Beibehaltung der 
angestammten Motive sich bewufit von den vorangegangenen absetzt, einen Unterschied markiert. 
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Sagt man, dafi Freud die Psychoanalyse begriindet hat, so heifit das 
nicht (so heifit das nicht einfach), dafi man den Libidobegriff oder die 
Technik der Traumdeutung bei Abraham oder Melanie Klein 
wiederfindet, sondern dafi Freud eine Reihe von Unterschieden 
ermoglichte verglichen mit seinen Texten, seinen Begriffen, seinen 
Hypothesen, die alle aus dem psychoanalytischen Diskurs stammen 

An dieser Stelle hat Foucault die Diskursivitatsbegriinder so weit von den literarischen 

Autoren entfernt, dafi aus ihnen beinahe wissenschaftliche Autoren bzw. Schopfer 

wissenschaftlicher Theorien geworden sind. Folglich ist eine zweite Abgrenzung 

notig. Im Falle wissenschaftlicher Texte ist ihr Begrundungsakt "auf gleicher Hohe 

wie ihre Transformationen" und Umbildungen, was letztlich genau dasselbe besagt 

wie Kuhns Hinweis, dafi bei wissenschaftlichen Spezialtexten interpretatorisches 

Fundament und diskursiver Rahmen nicht extra herangezogen werden mussen, weil 

sie implizit enthalten sind. Es ist beispielsweise im Falle der Mechanik nicht notig, 

auf (Griinder)Texte Newtons zu rekurrieren, weil ihre Gultigkeit (und daher auch die 

Giiltigkeit nachfolgender Texte) sich nicht aus sich selbst heraus, sondern "in bezug 

zur Physik oder zur Kosmologie und ihrer inneren Struktur und Normativitat 

227 

bestimmt" . Bei nicht-wissenschaftlichen Diskursivitatsbegriindungen hingegen 

definiert sich die theoretische Gultigkeit der urspriinglichen wie der nachfolgenden 

2 2 5 Foucault, S. 25. 

2 2 6 Foucault, S. 26. 

2 2 7 Foucault, S. 27. 
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Texte auf das Werk der Begriinder selbst . Anders ausgedriickt: Im Falle der 

Diskursivitat bildet das Werk der Begriinder den originalen Bezugspunkt ("Freud 

sagt...", "Marx/Engels schreiben..."), wahrend bei den "echten" Wissenschaften 

dieses Werk seine wahre Legitmitat erst durch den Bezug zu einer Wissenschaft 

erhalt. "Das Werk dieser Begriinder [der Diskursivitat (GWY)] steht nicht in bezug 

zur Wissenschaft und nicht in dem Raum, den sie umreiflt, sondern die Wissenschaft 

oder die Diskursivitat beziehen sich auf das Werk ihrer Begriinder wie auf primare 

Koordinaten"229. 

Ob sich diese Analyse Foucaults - etwa angesichts der 

230 

Verwissenschafthchung der Psychoanalyse - aufrecht erhalten lafJt, steht hier 

nicht zur Debatte. Angesprochen werden soil ein Einwand, den Wilda Anderson in 
231 

ihrer Studie Between the Library and the Laboratory erhoben hat. Andersons 

Pionierleistung besteht darin, wissenschaftliche Texte von Macquer und Lavoisier als 

literarische zu analysieren, wobei diese Vorgehensweise dadurch eine gewisse 

Berechtigung erhalt, daB diese Texte selbst das Verhaltnis zwischen Wissenschaft und 
228 

vgl. Foucault, ibid. 
229ibid. 
230 

Foucaults These von der nachtraglichen "Irrelevanz" wissenschaftlicher Gnlndertexte lalit sich 
vereinfacht anhand der Frage darstellen, ob die Entdeckung bislang unbekannter Newton-Texte zur 
Gravitation irgendeinen EinfluB auf die heutige Mechanik hatte. Wohl kaum. Betroffen ware die 
Wissenschaftsgeschichte, nicht die Wissenschaft selbst. Wenn aber verschollene Freud-Texte gefunden 
werden wiirden, in denen der Odipus-Komplex revidiert wird: ware neben der Freud-Forschung auch 
die Psychoanalyse betroffen? Das ist unwahrscheinlich. So gesehen lassen sich Foucaults Ausffihrungen 
nicht aufrechterhalten. 

Wilda C . Anderson, Between the Library and the Laboratory: The Language of Chemistry in 
Eighteenth-Century France (Baltimore/London: Johns Hopkins University Press, 1984). 
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Sprache thematisieren und ihre angeblich rein wissenschaftliche Beweisfuhrung oft 

2?2 

durch "sophisticated rhetorical and literary maneuvers" erfolgt. Ihre Kernthese ist 

mit Blick auf Lichtenbergs Kritik der neuen Chemie hochinteressant. Macquer zielte 
2?? 

mit seinem Dictionnaire de chymie auf jene Form von kritisch-schopferischer 

Lektiire, die Diderot mit der Encyclopedic im Sinn hatte. Zunachst vermittelt das 

Worterbuch dem Leser moglichst prazise Definitionen, die in der ublichen vertikalen 

Leseweise Artikel fiir Artikel rezipiert werden konnen. Diese aber konnen dann vom 

Leser zu eigenen Theorien kombiniert werden, die mit denen des Autors, der 

niemandem seine Philosophic aufzwingen will, nicht ubereinzustimmen brauchen: 
Avec cette seule preparation, je ne doute point que quiconque a quelque 
gout & quelque disposition pour la chymie ne puisse lire avec beaucoup 
de fruit les Traites de cette science dans quelque ordre qu'ils soinet 
disposes, parce qu'on sera 6tait de les entendre, de saisir les rapports 
& les liaisons que' l'Auteur aura mis entre les faits, ou bien de s'en 
former a soi-meme un autre ensemble plus analogue a sa maniere 
propre de considerer la nture: ensemble qui pourra etre tres different 
du systeme de l'Auteur dont on Studie l'Ouvrage254. 

Das entspricht dem kritischen Verhaltnis von Mundigkeit und Sprache, welches 

Diderot in der Form der Encyclopedic verwirklicht sah. Die horizontale Vernetzung 

des Wissens durch Querverweise dient sowohl der Bestatigung der einzelnen Artikel, 

232 
Anderson, S. 2. Hierzu zahlen insbesondere Lavoisiers "Reflexions sur le phlogistique" [vgl. 

ibid., S. 76-89]. 
233 2 Pierre-Joseph Macquer, Dictionnaire de chymie (Paris: Lacombe, 1766, 1778 ). 

Zit. in Anderson, S. 49f. Vgl . auch ibid., S. 48: "Creative thinking, while possible only up 
to a certain highly problematic point, is...the goal of the Dictionnaire de chymie, as Macquer states 
it: 'D'ailleurs ce desordre apparent laisse au lecteur la liberty de se former tel plan qu' il juge a 
propos, & il est tres-possible qui'il fasse a cet egard un meilleur choix que l'Auteur meme"'. 
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wie auch ihrer Verknupfung als Elemente eines System, das ihre spezifischen 

Bedeutungen abandert. 

Mais quand il le faudra, ils produiront aussi un effet tout contraire; ils 
opposeront les notions; ils feront contraster les principes; ils 
attaqueront, ebranleront, renverseront secretement quelques notions 
ridicules qu'on n'oserait insulter ouvertement. Si I'auteurest impartial, 
ils auront toujours la double fonction de confirmer & de refuter, de 
troubler & de concilier235 

Dieses ambivalente Verhaltnis der Querverweise zu den einzelnen, meist im Sinne 

der Obrigkeit abgefaJ3ten Beitragen ist der kritische Punkt, an dem laut Diderot eine 

Veranderung tradierter Denkweisen einsetzen kann: 

Si ces renvois de confirmation & de refutation sont prevus de loin, & 
prepares avec adresse, ils donneront a une Encyclopedic le caractere 
que doit avoir un bon dictionnaire; ce caractere est de changer la facon 
commune de penser236. 

Was Macquer betrifft, so hangt dieser aus der Perspektive eines modernen 

Wissenschaftsverstandnisses etwas anarchische, an Feyerabend erinnernde Ansatz 

mit seiner Einschatzung zusammen, daB die (projizierten) Theorien, bzw. die Chemie 

als abgeschlossenes Lehrgebaude weniger real sind als die connaissances, die 

237 

Kenntmsse der einzelnen Punkte im hypothetischen System Chemie . Wissenschaft 

2 3 5 Z i t . in Anderson, S. 42. 

236 
Zit, in Anderson, ibid. 

2 3 7 V g l . Anderson, S. 123. 
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ist eine individuelle Operation, die mit einer eigens dafur bereitgestellten Sprache 

ausgefuhrt wird. Bei Lavoisier wird dieses Verhaltnis umgekehrt: die Sprache gibt die 

Parameter vor, legt den Erkenntnisprozefl fest und laBt keinen Raum fur 

individualisierte Sprechakte . Bei Macquer steht der Chemiker im Vordergrund, bei 

Lavoiser die Chemie - so wie bei Lichtenberg und Macquer die Sprecher an erster 

Stelle stehen, wahrend bei Condillac und Lavoiser dieser Platz der Sprache gebiihrt. 

Der einzelne Sprecher wird im Sinne Andersons beinahe zu einer mathematischen 

Funktion der Wissenschaftssprache, die er benutzt - oder genauer: die ihn benutzt. 

To make this opposition a little clearer, consider for a moment the 
following notation from classical algebra: f(x) = y. A function/, when 
performed onx, gives product y. Assume for the moment that for 
Macquer, x — the perfectly analyzed chemical language (the best 
embodiment being a perfected Dictionnaire de chymie), and / = the 
author as operator on the dictionary, who traces his own way through 
to generate y, his system. This system is of the order of the J C ( = 
language); it is a book. But for Lavoisier, f(x) = y is defined the 
opposite way. The symbol / i s the language function, which operates 
on the scientist, x. The result, y, is no longer on the order of a book; 
it is no longer a stable, still, concrete product. It is the act of writing, 
speaking, or thinking a certain way. In this sense, it is a comportment, 
a specific, rhetorical, epistemological stance that defines not a system, 
but a discipline259. 

Moderne Wissenschaft entwickelt sich zur kollektiven Stimme240, in der die des 

238 
"The real difference between the work of Macquer and Lavoisier grows out of this shift of 

emphasis away from seeing science as an individual operation performed on a language to one in 
which language sets the parameters for the writers" [Anderson, S. 123]. 

2 3 9 Anderson, S. 124. 

Vgl . Anderson, S. 147-151. 
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einzelnen immer unvernehmlicher wird. In die Sprache Foucaults iibersetzt heifit das, 

dafi sich die Chemie als Wissenschaft etabliert, deren primarer Bezugspunkt eine 

theoretisch fundierte "Kosmologie" samt dazugehorigem Regelkanon bildet, nicht das 

Werk ihrer Begriinder. Diese Verschiebung schlagt sich in einer zunehmend 

rationellen Auffassung der Disziplin nieder, die sich an der wachsenden 

Unpersonlichkeit ihrer Bezeichnung ablesen lafit: aus der lavoisierschen oder 

antiphlogisitschen Chemie wird die franzosische, welche nach ihrer globalen 

Ausbreitung schliefilich als die Chemie schlechthin erscheint. 

Ironischerweise hat genau dieser Punkt Lavoisier grofie Schwierigkeiten 

bereitet. Die von ihm selbst in die Wege geleitete rationalisierte Ausrichtung der 

modernen Wissenschaft Chemie verbietet den dominierenden Rekurs auf seine 

individuelle Aussagen. Praktisch erscheint das als eine Schmalerung seiner Verdienste, 

die er nicht zu akzeptieren bereit ist: 

Cette theorie n'est done pas, comme je l'entends dire, la theorie des 
chimistes frangais, elle est la mienne, et e'est une propri6t6 que je 
reclame aupres de mes contemporains et de la post6rite\ D 1 autre, sans 
doute, y ont ajoute de nouveaux degres de perfection, mais on ne 
pourra pas me contester, j'espere, toute la theorie de l'oxydation et de 
la combustion; l'analyse et la decomposition de Pair par les m£taux et 
les corps combustibles; la theorie de 1'acidification; des connaissances 
plus exactes sur un grand nombre d'acides, notamment des acides 
vSgetaux; les premieres idees de la composition des substances 
v6g6tales et animales; la theorie de la respiration, a laquelle Seguin a 
concouru avec moi241. 

Lavoisier, "Sur la cause de 1'augmentation des poids", Oeuvres, Bd. 2, S. 104 (Hervorhbg. i . 
Text). 
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Die Umwandlung der Begriffe und Strukturen der Chemie, insbesondere ihr 

dynamischer, diskurspragender Charakter, hatte Konsequenzen, die weit iiber die 

Disziplin hinausreichten und eine Entfremdung zwischen Lavoisier und der von ihm 

ins Leben gerufenen Redeordnung nach sich zog242. An dieser Stelle nun erhebt 

Anderson ihren Einspruch gegen Foucault: 

Michel Foucault argues the practical distinction between the content of 
a discourse and its imposition or a style or procedure of thought in 
"Qu'est-ce qu'un auteur?"...Foucault holds up Marx and Freud as 
"founders of discursivity". They are "fundamental" or indirect authors 
whose work defines the theoretical field rather than the historical 
knowledge in a discipline. Foucault specifically exempts the discourse 
of the natural science from the influence of such epistomologically 
organizing or revolutionizing figures, but cases like Lavoisier's seem 
to prove him to have been selective in his vision 2 4 5. 

Diese Kritik ist problematisch, denn i) unterscheidet Foucault nirgendwo zwischen 

Inhalt und oktroyiertem Stil und ii) wird der Diskurs der Naturwissenschaften 

keineswegs vom EinfluB "revolutionarer" Denker ausgeschlossen, es wird nur darauf 

hingewiesen, daB sie nicht den primaren Bezugspunkt fiir den Wahrheitsanspruch der 

jeweiligen Wissenschaft darstellen. Trotzem ist Andersons Einwand in Verbindung 

mit den Ausfiihrungen Foucaults sehr fruchtbar, um Lichtenbergs Kritik abschlieflend 

aus theoretischer statt wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive zu beleuchten. 

Folgende Punkte sind dabei wichtig: 

2 4 2 Anderson, S. 2. 

2 4 3 Anderson, S. 2n. 
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i. Die problematische Stellung Lavoisiers ergibt sich aus seiner Doppelrolle 

als Schopfer einer Theorie und Mitschopfer einer diskursiven Praxis. Wahrend er auf 

der Korrektheit seiner Theorie beharrt - und damit auch auf der Einzigartigkeit 

seiner wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebiet der Chemie -, kommt es schon 

bald nach der Niederlage der Phlogistiker zu Differenzen im antiphlogistischen Lager: 

alternative Interpretation werden vorgelegt244, die nicht nur mit dem Diskurs genauso 

gut vereinbar sind wie die lavoisiersche Theorie, sondem die auch durch den 

dynamischen Charakter der Nomenklatur nahegelegt werden. Die am Anfang von 

Abschnitt 5 angesprochene ambivalente Interpretation des Ausdrucks 

"antiphlogistische Chemie", die fur Lavoisier an sich eine Revolution darstellt, fur 

andere jedoch nur einen Schritt in Richtung einer wirklich neuen Chemie, ist bereits 

in der Divergenz zwischen lavoisierscher Theorie und neuem Diskurs en thai ten. 

Lavoisier besteht auf seinem Griindungsakt, der als integraler Bestandteil der neuen 

Theorie anerkannt werden soil, obwohl er einen terminologischen ProzeB in Gang 

gesetzt hat, der gerade solche individuellen Zuordnungen von vonherein ausschliefit. 

ii. Trotzdem ist Lichtenberg als Zeitgenosse dieser Gleichursprunglichkeit von 

Theorie und Diskurs nicht in der Lage, eins vom anderen zu trennen. Damit steht er 

nicht alleine; in den allermeisten Kommentaren werden Ausdriicke wie 

"lavoisiersche", "antiphlogistische", "franzosische", "neufrankische" etc. Chemie 

gebraucht, um Theorie, Nomenklatur oder beides zugleich zu bezeichnen. Die 

Man darf in diesem Zusammenhang nicht iibersehen, dafl von den wichtigen Punkten, die 
Lavoisier als Beweis seiner dominierenden Stellung anfiihrt, einige alsbald modifiziert wurden. 
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Identitat von Theorie und Redeordnung lafit die neue Chemie noch doktrinarer 

erscheinen, als sie es ohnehin schon ist. Im Abschnitt 11:5 b) soil dieser Punkt mit 

semiotischen Mitteln untersucht werden. Es wird sich zeigen, daB die Kongruenz von 

Theorie und Diskurs eine metasprachliche - genauer: ideologische - Operation 

darstellt, bei der ein Signifikat erster Ordnung (z. B. oxygene im Sinne Lavoisiers) 

mit einem Signifikat zweiter Ordnung (oxygene als Element eines spezialisierten 

Diskurses) kurzgeschlossen und zudem eine strikte Isomorphie zwischen den 

Ordnungen der Signifikate auf beiden Ebenen (Theorie Lavoisiers und allgemeine 

terminologische Systematik) postuliert wird. 

iii. Der pragende Charakter der modernen Wissenschaftssprache macht aus 

dem individuellen Sprech- oder Schreibakt eine blofie Funktion der Ordnung des 

Diskurses: ein Novum, das mit dem lichtenbergischen Projekt der individuellen 

Miindigkeit durch wissenschaftliches Denken absolut nicht zu vereinbaren ist. 

Lavoisier und Lichtenberg sind sich darin einig, daB die Wissenschaft nicht nur 

lehren kann, was man denkt, sondem auch wie man es tut. Jede wissenschaftliche 

Forschung hat (selbst)erzieherischen Charakter. Der Unterschied liegt im Ziel: 

Lavoisier geht es darum, die Menschen wissenschaftlich, d.h. systematisch, analytisch 

und objektiv denken zu lehren, wahrend es Lichtenberg primar darauf ankommt, daB 

die Menschen selbst denken. Einfacher ausgedruckt: die Wissenschaft ist fur Lavoiser 

der Zweck, der durch die Mittel des menschlichen Denkens erreicht wird 2 4 - 5, fur 

Vgl . Anderson, S. 123. 
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Lichtenberg hingegen ist sie ein Mittel zur Erlangung denkerischer Miindigkeit. 

iv. Also schliefit sich der Kreis noch einmal, denn wo es nicht um die 

Aufklarung der eigenen Denkmoglichkeiten geht, wittert Lichtenberg eine 

Unterordnung unter vorgebene Denk- und Schreibweisen - also genau das, was er 

den "nachaffenden Originalen" [SB 3:261] des Sturm und Drang und anderer 

Modeerscheinungen vorwirft. Was er Schriftstellern ankreidet, die sich in ausgetreten-

modischen Bahnen bewegen, liefte sich umstandslos auf die Nachbeter der neuen 

Chemie iibertragen: 

Das Studium des Homers und des Ossians, oder wie man jetzt wenn 
man daraus ein Buch iibersetzen kann sich praskribierend ausdruckt, 
seinen Homer und Ossian studieren, macht wahrlich nichts aus. Studiert 
euch erst selbst, mocht ich sagen.. .lafit euch euer Ich nicht stehlen, das 
euch Gott gegeben hat, nichts vordenken und nichts vormeinen, aber 
untersucht euch auch erst selbst recht, und widersprecht nicht aus 
Neurungssucht. ..Die Natur steht euch iiberall offen mehr als irgend 
ein Buch wozu ihr die Sache 25 Jahre getrieben habt. Ihr seids selbst 
[F 734]. 
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//. KAPITEL: LICHTENBERG UND DIE SPRACHE DER REVOLUTION 

1 Einleitung 

"Den 14[ten] Pariser Revolution" [SB 2:697] vermerkt Lichtenberg im Juli 

1789 im Staatskalender. Danach bleiben die franzosischen Ereignisse lange 

unerwahnt7; erst mit Beginn des Krieges finden sie Eingang in die kurzen 

Tagesnotizen. Auch in den Briefen spielt die Revolution bis 1792 keine groBe Rolle, 

von eher beilaufigen Bemerkungen iiber "Freiheits-Influenza" [SB 4:781] und 

"franzosische desordres" [SB 4:802] abgesehen. Dann aber, mit dem Einsetzen ihrer 

Zumindest in den Teilen des Staatskalenders, die in SB 2:697-859 abgedruckt sind. Darauf weist 
u.a. auch Dagmar Lorenz in ihrer sehr kritischen Lichtenberg-Arbeit hin, um daraus zu folgern, daB 
"das Jahr 1789...fur ihn keinen tiefen Einschnitt und keine Neubesinnung mit sich [brachte]" [Dagmar 
C . G . Lorenz , "Lichtenberg - das MaB aller seiner Dinge. Der politische und soziale Aspekt in einem 
egozentrischen Weltbild", Lessing Yearbook X (1978), S. 103]. Allerdings erwahnt sie nicht, dafi der 
groBe Krankheitsausbruch im November 1789 Lichtenberg am Schreiben hindert. 

2 
Dieser Ausdruck entstammt dem Brief vom 6. Oktober 1791 und dient interessanterweise der 

Charakterisierung Girtanners und seiner "abscheulig[en]" [ibid., S. 801] Ubersetzung der chemischen 
Nomenklatur. Vollstandig lautet das Zitat: "Herr Dr. Girtanner schreibt iiber lauter franzosische 
desordres, erst schrieb er fiber venerische Krankheiten, dann fiber die Revolution und nun fiber die 
franzosische Chymie". Nun ist der Adressat dieses Briefes Kastner, und hier zeigt sich, was bereits 
Herbert Schoffler [Lichtenberg. Studien zu seinem Wesen und Geist, hg. v. Gotz von Selle (Gottingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1956), S. 44ff.] angesprochen hatte: namlich die Neigung des 
Korrespondenten Lichtenbergs, in gewissen Fallen eine Art Mimikry zu betreiben und sich stilistisch 
und inhaltlich dem Briefempfanger anzugleichen. Das ist bei den Briefen an den revolutions-und 
kantfeindlichen Bruder Ludwig Christian besonders deutlich; daher darf man in manchen Briefen 
Lichtenbergs AuBerungen zum Tagesgeschehen nicht auf die Goldwaage legen. Er selbst hat das 
erkannt und zugegeben. A m 5. September 1796 notiert er im Staatskalender: "Abscheulig parteiischen 
Brief von meinem l[ieben] Bruder. Ihm wieder geantwortet, vielleicht auch parteiisch. So geht es in 
der Welt" [SB 2:847; hierzu mehr in 111:6 c)]. Schoffler weist ebenfalls sehr richtig darauf hin, daB 
das oben zitierte Urteil fiber die Revolution "in dieser Form fur Georg Christoph bemerkenswert frfih 
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radikalen Phase und dem Ausbruch der Revolutionskriege, haufen sich Interjektionen 

- "Mein Gott! Wie blut-blutxoX das Jahr 1793 am Horizont heraufblickt" [SB 4:839] 

- und Ausfalle gegen das franzosische "Rauber-Gesindel" [SB 4:904], das "Lumpen-

Volk" [SB 4:880] mit seinem Konvent, in dem erstaunlicherweise "noch 

niemand...den Vorschlag getan [hat], die Guillotinierten zu essen" [SB 4:887]. In 

einem Brief an seinen als "Vetter" angeredeten Neffen Friedrich August wirft sich 

Lichtenberg in eine fur ihn recht untypische martialische Positur: "Ich bin willens die 

Schurken an meinem Schreibtisch zu erwarten, es gehe wie es gehe. Ich habe den 

Tod sehr nahe gesehen, und seit der Zeit sind mir eine Menge von Dingen, die die 

Welt furchtet, eine Kleinigkeit" [SB 4:915]. Noch im letzten groBen Brief vom 18. 

Februar 1799 an seinen Bruder ist von der "franzosischen Siindflut" [SB 4:1012] die 

Rede. Die Dramatik des Zeitgeschehens fiihrt zu einer bisweilen nicht ganz 

ungewollten Komik: "Ich muB schlieflen, ehe die Franzosen kommen" [SB 4:918]. 

Sobald der nie besonders begiiterte Professor seine Furcht vor republikanischen 

Pliinderungen brieflich gesteht, fangt er an, ein wenig mit ihr zu kokettieren: "Ich 

muB hier schlieBen, weil ich wiirklich beschaftigt bin, mein Silber-Geschirr (unter 

uns 6 EBloffel, 6 Kaffeeloffel, 2 Leuchter und ein Paar Silberschnallen aus dem 

medio aevo dieses Jahrhunderts) in Sicherheit zu bringen" [SB 4:919]. 

Die Sudelbiicher sind ihres intimeren Charakters wegen ergiebiger, doch 

vermiBt man auch hier einiges, was in der deutschen Rezeption der Revolution zum 

liegt" [op. cit., S. 52] und erklart auch das durch sein briefliches Eingehen auf Kastners Haltung. 
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Gemeingut gehort: Identifikation und friihe Hoffnungen, dann der Umschlag in 

Enttauschung, Entsetzen und Abscheu . Ralph-Rainer Wuthenow hat die 

Auseinandersetzung mit der Revolution in den Sudelbuchern sehr genau analysiert4 

und dabei festgestellt, daB Lichtenberg "auf die Zeiterereignisse in quasi diaristischer 

Form [reagiert], er besitzt nicht den geschichtsphilosophisch-prognostischen Blick 

Georg Forsters und vor allem nicht die Erfahrungen, die dieser in Paris hat machen 

konnen". Er kann nur "ausschnitthaft und sporadisch" festhalten, was sich gerade 

vollzieht, doch "er nimmt nicht Anteil, er beobachtet und gibt momentane 

Deutungsversuche"5. Obgleich seine zugrundeliegende These, daB sich nur (wie im 

Falle Forsters) an Ort und Stelle die zur adaquaten historischen Beurteilung der 

Revolution notwendigen Kategorien gewinnen lieBen6, zweifelhaft ist, hat Wuthenow 

auf ein entscheidendes Charakteristikum der lichtenbergschen Revolutionsnotizen 

aufmerksam gemacht. Sie pendeln zwischen dem (manchmal abwegigen) Detail und 

der abgehobenen Deutung. Kleinigkeiten wie etwa die unriihmliche Tatsache, daB 

"vor der Revolution die Jagdhunde des Konigs von Frankreich mehr Geld hatten, als 

die Akademie der Inschriften" [J 892; vgl. auch J 940], in Paris "Butter a l'enfant 

Jesus" [J 1248] angeboten wird oder die kulturhistorisch bemerkenswerte Miszelle, 

3 "Das Phanomen der Abkehrung von der franzosischen Revolution nach Bekanntwerden der 
Bluttaten und der auf sie folgenden Schreckensregime ist bei Lichtenberg nicht anzutreffen" [Lorenz, 
"Lichtenberg - das MaB aller seiner Dinge, S. 103 ]. 

"*Siehe Anmerkung E:7. 

5Wuthenow, "Experimentalpolitik", S. 44. 

^ibid., S. 45. Vgl . auchders., "Zur Theorie der Revolution in Georg Forsters Schriften", Das Bild 
und der Spiegel. Europdische Literatur im 18. Jahrhundert (Munchen: Hanser, 1984), S. 164-179. 
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daB im "Julius 1790 Steine von der Bastille auf den StraBen von London pfundweise 

verkauft [wurden]" [J 423] , konnen ihn starker beschaftigen als die konkreten 

Ereignisse, die ihnen vorausgingen. Oft springt er von diesen Kleinigkeiten 

unmittelbar in grundlegende historische, moralphilosophische, rechts- und vor allem 

sprachtheoretische Erwagungen. 

An anderen Stellen verenden die Informationen aus Paris in flachen Witzen -

"Man konnte den Lenglet du Fresnoy einen Bastillensassen nennen, denn er hat 6 bis 

7mal darin gesessen" [J 631] - oder dunklem Spott: "In dem freien Frankreich, wo 

man jetzt aufknupfen lassen kann, wen man will" [J 935]. Und da es um Frankreich 

und die Franzosen geht, darf das Lieblingsthema natiirlich nicht fehlen: "Die 

Franzosen versprachen in den adoptierten Landern Bruderliebe, sie schrankten sich 

aber am Ende bloB auf Schwesterliebe ein" [J 1192]s. 

Was beim Revolutionsbeobachter Lichtenberg fehlt, ist die Mine, eine 

konkrete, an mittelfristig wichtigeren Ereignissen festgemachte Anschauungsweise, 

in der Geschehen und Reflexion sich gegenseitig korrigieren. Es fallt auf, daB die 

meisten bekannten Ereignisse und Protagonisten zwischen 1789 und 1794 kaum eine 

Zur Vermarktung der abgerissenen Bastille vgl. Schama, Citizens, S. 406-419. 

freilich auch sein Gutes haben kann: "Es ware vielleicht gut gewesen fur Wien, wenn die 
Franzosen im Herbst 1796 bis dahin gekommen waren. Ich rede nicht von den Barbaren, sondern von 
den einnehmenden geistvollen Offizieren. Vielleicht hatten sie die Rage etwas verbesset. Denn wenn 
die osterreichischen Schafe bessere Wolle geben sollen, so miissen sie franzosische Widder kommen 
lassen, sonst bleiben sie halt Dummkopfe" [K 65]. 



192 

Rolle spielen. Von Mirabeair9 abgesehen werden die wichtigsten Revolutionare fast 

nie erwahnt. Eine Ausnahme bildet das Schicksal Ludwigs XVI, dessen Flucht, 

Gefangennahme, ProzeB und Hinrichtung sogar im Staatskalender Erwahnung 

finden70. Fast scheint es, als wolle Lichtenberg seine wissenschaftsmethodologischen 

Vorschlage anhand der Revolution ausprobieren: Kleinigkeiten (die so unwichtig 

vielleicht nicht sind) werden zu einem Paradigma vergroBert, nach dem die 

franzosischen Ereignisse dekliniert werden, wobei Lichtenberg an manchen Stellen 

direkt von der Revolution zum Menschen iiberleitet. Der Beobachter, der die Politik 

scheut, springt von der Revolution unmittelbar zur condition humaine; dieser Riickzug 

in eine abstrakte Moralitat unter Miflachtung des konkreten politischen Geschehens 

erlaubt es denjenigen unter seinen Interpreten, die sich nicht auf die Revolution 

einlassen wollen, es ihm gleichzutun77. "[E]r schaute immer und allein auf den 

Menschen", bemerkt ein Lichtenberg-Biograph, der die Revolution noch mehr scheut 

als sein Sujet, zu Beginn eines Kapitels iiber "Politische und soziale Ideen" . Doch 

war Lichtenberg durchaus nicht blind seiner etwas verzerrten Beobachterperspektive 

gegeniiber. "O ich hab es hundertmal bereuet, daB ich am letzten Dezember 

1789... nicht manches iiber den Fall der alten Bastille und der alten 

J 87/92/93/377/576/585/602. Marat wird nur mnamrwissenschaftrlichem Zusammenhang erwahnt 
[J 1206/1213/1761]. Im Sudelbuch L setzt eine ambivalente Beschaftigung mit Napoleon ein; vgl. L 
248/314/517/521/570 sowie SB 4:971f/973/991/993/997. 

10 
Vgl . hierzu den Beginn von 11:5 c). 

1 1 V g l . E : l (S. 8f.). 

12 

Anacleto Verrecchia, Georg Christoph Lichtenberg, S. 153. Wie in der Einleitung erwahnt, trifft 
diese Berachtungsweise auch fur Mautner zu. 
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Philosophie.. .gleich damals deklariert habe" [SB 3:459], bemerkt die Ziffer 8 in ihrer 

1798 entstandenen Rede: ohne Zweifel ein Bekenntnis ihres Schopfers. 

Wie in der Einfuhrung bereits angedeutet, endet Kritik dieser Art leicht in 

einer Verteilung politischer Betragensnoten durch den Interpreter Die Gretchenfrage, 

wie es der Autor mit der Revolution halte, verstellt den Blick fur die Kleinigkeiten, 

die Lichtenberg mit ungewohnlicher Hellsicht in der Revolution - genauer: im 

revolutionaren Diskurs - entdeckt und die seinen groBten, bislang nicht recht 

gewiirdigten Beitrag zur Rezeption der Revolution ausmachen. Es geht dabei in erster 

Linie um Sprache, um einen von der Revolution institutionalisierten politischen 

ZeichenprozeB, der im Endeffekt darauf hinauslauft, Worter und Zeichen zu 

vermischen, umzudeuten und zu fixieren - und das auf eine Weise, die mit den 

offentlich proklamierten Idealen von Freiheit und Bruderlichkeit oft nicht zu vereinen 

ist. 
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2 Wissenschaftssprache und revolutionarer Diskurs 

Fiir den auf Geruchte und Druckerzeugnisse angewiesenen Beobachter ist die 

Revolution eine entfesselte Verbreitung von Parolen, Schlagwdrtern und Begriffen, 

die mit oft unkritischem Enthusiasmus rezipiert aufierhalb Frankreichs Wurzeln zu 

schlagen drohen. "Nun lallt alles Volk entziickt die Sprache der Franken", dichtet 

1 3 

der Revolutionsgegner Goethe , wahrend ein progressiverer Chronist angesichts 

rechtsrheinischer Begriffsverwirrungen die Abschaffung stigmatisierter Modeworter 

wie "Aristokraten" und "Demokraten" fordert und vorschlagt, "andere, bestimmtere, 

von den gehassigen Nebenvorstellungen frei und reine Bennenungen auf[zu]stellen"74. 

Voraussetzung und Folge dieser "Revolution von sinnstiftenden und 

handlungsleitenden Schlusselbegriffen"75 sind die Einfuhrung neuer und die 

Umdeutung alter Worter (formale und semantische Neologismen)76. Dem abus de 

Goethes Werke, hg. im Auftrage der GroBherzogin Sophie von Sachsen (Weimar: Herman 
Bohlau), Bd. 1, S. 321 (Ven. Epigramm 58). 

14 
Christian Friedrich Schubarth, "Chronik (30. September 1791)", abgedruckt in: Die 

Franzosische Revolution im Spiegel der deutschen Literatur, hrsg. v. Claus Trager (Leipzig: Philipp 
Reclamjun., 1975), S. 105. 

15 
Rolf Reichardt, "Revolutionare Mentalitaten und Netze politischer Grundbegriffe in Frankreich 

1789-1795", Reichardt/Schmitt, Die Franzosische Revolution als Bruch des gesellschaftlichen 
Bewu&tseins, S.185. 

16 
Hinzu kommt die schon von Mercier betonte Wiederemfuhrung alter Worter als Ausdruck der 

fur die Revolution typischen Hinwendung zum 16. Jahrhundert. Siehe Brigitte Schlieben-Lange, "Die 
Worterbiicher in der Franzosischen Revolution", Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in 
Frankreich 1680-1720 (Miinchen: Oldenbourg, 1985), Heft 1/2, S. 170, 185f. 
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mots des ancien regime (einer der erfolgreichsten Neologismen der Revolution) wird 

17 
der Kampf angesagt ; eine Sprache soil entwickelt werden, welche die neuen 

18 

gesellschaftlichen Verhaltnisse adaquat zum Ausdruck bringt . Der aufgeklarten, 

erst dank der Revolution wahrhaft geeinten nation gebiihrt eine aufgeklarte, 

vereinheitlichte Sprache. Sieyes groBe Streitschrift Qu'est-ce que le Tiers etat? ist 

auch eine Diatribe gegen die sprachlich fixierten "absurdites gothiques"79 der 

Feudalgesellschaft: 

Ils [les aristocrats] rep&eront les mots de roturiers, de manans, de 
vilains, oubliant que ces expressions, quelque sens qu'on veuille leur 
donner, sont ou etrangeres aujourd'hui au Tiers 6tat, ou communes aux 
trois ordres; oubliant encore que lorsqu'elles etoient exactes, les quatre-
vingt-dix-neuf centiemes d'entr'eux etoient incontestablememt des 
roturiers, des manans et des vilans et les autres necessairement des 
brigands. En vain les privil6gies fermeroient les yeux sur la revolution 
que le temps et la force des choses ont operee; elle n'en est pas moins 
reelle. Autrefois le Tiers etoit serf, l'ordre etoit tout. Aujourd'hui le 
Tiers est tout, la noblesse est un mot...20. 

Freilich lasst sich das umkehren. Der Vorwurf des abus de mots wird an die Revolutionare 
zuriickgegeben, um ihren SprachmiBbrauch zu entlarven, sei es bereits im Friihstadium der Revolution 
[vgl. Rolf Reichardt, "Zur Geschichte politisch-sozialer Begriffe in Frankreich zwischen Absolutismus 
und Restauration", Zeitschrift filr Literaturwissenschafi und Linguistik 47 (1982), S. 49], sei es nach 
Beendigung der politischen und sprachlichen Terrorphase in La Harpes "Du fanatisme dans la langue 
revolutionnaire" [vgl. Lynn Hunt, Politics, Culture, and Class in the French Revolution, S. 19]. 

1 ft 
Auch diese Forderung laBt sich umkehren, wenn man - wie manche Girondisten - im Gegensatz 

zu Jakobinern wie Robespierre oder Gregoire, die an der Konstanz des (politisch determinierten) 
Referenten festhalten, die idealistische Position vertritt, daB die mots und concepts die choses nach 
sich Ziehen und es daher darum geht, eine gesellschaftliche Wirklichkeit zu schaffen, die der neuen 
Sprache entspricht [vgl. Brigitte Schlieben-Lange, "Die Worterbiicher in der Franzosischen 
Revolution", Heft 1/2, S. 154]. Dieser Punkt wird weiter unten ausfuhrlicher behandelt. 

19 
Emmanuel Sieyes, Qu'est-ce que le Tiers etat?, ed. par Roberto Zapped (Geneve: Librairie 

Droz, 1970), S. 158. Siehe auch ibid. S. 122 und 150. 

Sieyes, S. 195f. [letzte Hervorhbg. von mir]. 
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Die Zeit und mit ihr der gesellschaftliche Wandel sind fortgeschritten, wahrend die 

Worter stehenblieben; um les mots et les choses wieder zu synchronisieren, mussen 

die von der Privilegienwirtschaft des Alten Regimes kompromittierten Bezeichnungen 

abgeschafft und durch neue, haufig betont rational-sachliche ersetzt werden: 

standische procureurs und avocats verwandeln sich in funktionale hommes de loi; aus 

21 

verordneten impots werden "voluntaristische" contributions^. Bereits 1790 

verzeichnet das Dictionnaire national et anecdotique 165 Worter, die infolge der 
22 

Revolution obsolet geworden seien , wahrend das revolutionsfeindlicheD/cft'onna/re 

de I'Academie in seiner fiinften Auflage von 1798 immerhin zwolf anonyme Seiten 
2? 

revolutionaren Neologismen widmet . Hinzu kommt die Umfunktionierung 

insbesondere politisch-sozialer Bezeichnungen zu radikalen Gesinnungsbegriffen, seien 

sie negativ besetzt wie aristocrate24 oder Bastille25 oder positiv wie citoyen. Schon 

fruh "schalt sich ein Kern von anderthalb Dutzend politischen Begriffen heraus, 
Hunt, Politics, Culture, and Class..., S. 20. Vgl . auch Sieves, S. 164: "Enfin, tous ces mots 

de taiulle, de franc-fief, d'ustensiles etc. seront proscrits a jamais de la langue politique...". 

22 
Reichardt, "Revolutionare Mentalitaten und Netze politscher Grundbegriffe in Frankreich 1789-

1795", S. 185. 
23 

Sonia Branca-Rosoff, "Luttes lexicographiques sous la Revolution Francaise. Le Dictionnaire 
de l"Academie", Busse/Trabant (eds.), Les Ideologues. Semiotique, theories etpolitques linguistiques 
pendant la Revolution frangaise, (Amsterdam Philadelphia: John Benjamins: 1986), S. 281. 

Siehe Robert Rhodes Crout, 'Aristocrate and the Vocabulary of Revolution: The Beginning", 
Consortium on Revolutionary Europe, ed. Warren Spencer (Athens: Georgia, 1987), S. 373-388, sowie 
Jacques Guilhaumou, "L'elite moderee et la 'propriety des mots' (1791). Propagation et usage des mots 
dans l'opinion publique", Les Ideologues..., S. 325ff. 

25 
Siehe Reichardts Analyse der Begriffsgeschichte von "Bastille" in ders., "Zur Geschichte 

politisch-sozialer Begriffe in Frankreich", S. 57-70. 
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welche fast iiberall erortert wurden und in der revolutionaren 'Logomachie' am 

meisten umkampft waren" . "Rien" - laflt Sieyes die Aristokraten unter sich sagen 

27 

- "n'est plus dangereux a la liberty que le langage de Tiers..." 

Die Wichtigkeit dieser Begriffe bedingt, daB sie auch dort Einzug halten, wo 

der politische Diskurs zumindest explizit bislang nichts zu suchen hatte: 

Selbst an einem Ort des Journal de physique. September 1789. p. 237 
wird gesagt: Die Zeiten sind nun wohl bald voriiber, wo die Konige 
ihre Mitburger zur Schlachtbank fuhrten um ihre gehassige[n] 
Pratentionen geltend zu machen. In der Note steht, Concitoyens ist das 
eigentliche Wort start dessen man Sujet sagt, kein Mensch ist ein Sujet 
des andern, sondem wir sind alle dem Gesetz unterworfen. (Dieses ist 

'JO 

jedoch ein Einfall aus dem sich alles machen lieBe) [J 683] . 

Das bezieht sich auf einen von De la M&herie verfaflten Bericht iiber den Besuch des 

Konigs - vermutlich Viktor Amadeus II von Piemont - in der (1783 gegriindeten) 

29 

Turiner Societe royale des sciences . Nach einer zwei Absatze langen Wiedergabe 

der Ereignisse folgt eine fast dreiseitige Kritik an den unsaglichen okonomischen und 

politischen Verhaltnissen, in denen Soldaten befohlen wird, auf ihre Mitburger zu 

Reichardt, "Revolutionare Mentalitaten...", S. 185. Vgl . auch Lynn Hunt, Politics, Class, and 
Culture, S. 15: "The symbolic sources of unity [of the revolution] included the constant repetition of 
key words and principles, shared attitudes toward politics as an acitivity, and use of the same 
symbols...". 

2 7Sieyes, S. 192n. 

28 
Im Original lautet die Fuflnote: "Je ne concois pas comment on peut encore se servir du terme 

de sujets. Nul homme ne peut etre sujet d'un autre homme, on n'est sujet que de la Loi ; & les Rois 
y sont sujets comme le reste de leurs concitoyens". [De la Melherie, "Nouvelle Litteraire", 
Observations sur la Physique 35 (1789), S. 237n.] 

Zur Geschichte der Turiner Societe vgl. James E . McClellan, Science Reorganized. Scientific 
Societies in the Eighteenth Century (New York: Columbia University Press, 1985), S. 127-132, 279. 
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30 
schieBen und der Adel parasitar uber seine Verhaltnisse lebt. Die Schrift endet in 

pathetischen Ausrufen, deren Zungenschlag fur den allverbrudernden Enthusiasmus 

der noch jungen Revolution typisch ist: 

Que les hommes distributees des louanges & du blame, n'accordent 
de couronne & n'inscrivent au temple de memoire que la vertu & la 
bienfaisance. Que les nations s'unissent entr'elles n'existent pas pour 
les chefs qu'elles ont charge de faire executer leurs loix; mais que ces 
chefs au contraire ne doivent avoir d'autre volonte que celle de faire 

31 
le bonheur de leurs concitoyens . 

Lichtenberg registriert eine Politisierung der Naturwissenschaften infolge der 

forcierten Ubiquitat politischer Gesinnungsbegriffe - eine Politisierung, die laut De 

la M6therie darin besteht, daB die in unbehelligter Forschung erworbenen niitzlichen 

Kenntnisse nicht mehr nur direkt den Konig weitergegeben, sondern unmittelbar in 

einen neuen gesellschaftspolitischen Diskurs eingebunden werden. Diskussion und 

Unterstiitzung der Wissenschaften verlassen die abgehobene Sphare gelehrter 

Akademien und werden in der revolutionaren burgerlichen Offentlichkeit 

institutionalisiert und kanalisiert52. Freilich besteht die Gefahr, daB die von der 

Revolution "geballte Faust, ohne die in politischen Disputen doch wirklich nichts von 

Bedeutung ausgemacht werden kann", auch in der Naturlehre Einzug halt, wo 

*°ibid., S.238. Vermutlich eine Anspielung auf den Versuch, mit Hilfe der Schweizergarde und 
anderen Truppen die Nationalversammlung und die Bevolkerung von Paris einzuscMchtern. 

^Observations, S. 239. 

3 2 V g l . De la M&herie, ibid., S. 237f. Hier kommt De la Metheries mit Einsetzen der Revolution 
verstarkt akademiefeindliche Haltung zum Ausdruck [J. E . McClellan, "The Scientific Press in 
Transition: Rozier's Journal and the Scientific Societies in the 1770s, Annals of Science 36 (1979), S. 
448n]. 
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eigentlich "der Zeigefinger allein...schon genug" [VS 7:109] sein sollte. 

Die oft nicht ohne einen merklichen Begriffsfetischismus betriebene 

Verbreitung des neuen revolutionaren Vokabulars wird von Lichtenberg ofter aufs 

Korn genommen. Der neologistische Eifer legt den Gedanken nahe, "dafi es nach der 

franzosischen Staatsumwalzung auch Namensumwalzungen unter den Hunden" geben 

mufi, wobei "Custinc.ein herrlicher Name [ware] fiir einen, der viel bellt und nicht 

beifit" [K 258]. Im Winter 1789 notiert er sich - vermutlich unter dem EinfluB der 

nichtendenwollenden Diskussionen iiber die franzosischen Konstitution - einen 

Einfall "Uber die biirgerliche Verfassung der Sperlinge" [GP 43]; in den Hogarth-

Erlauterungen macht er sich iiber "Philosophen-Assignaten und Papier-Geld" [SB 

3:748] lustig; und auf die ironische Verfremdung von "Department" wurde bereits 

hingewiesen. Ein kurzes "Sittengemahlde" uber das politisch riickstandige Polen wird 

ironisch eingeleitet mit: 

Wer in diesem kleinen Aufsatze die Worter: Constitution, Revolution, 
Rebellion. Jacobiner und franzbsisches Geld sucht, wird gewiB 
vergeblich suchen. Vielleicht findet er aber hier und da einen kleinen 
Zug, der sich bey der Lektiire von Blattern gebrauchen lafit, in denen 
jene Worter vorkommen [VS 5:173]. 

Entsprechend handelt es sich bei manchen auf die Revolution bezogenen Eintragungen 

im Sudelbuch um bloBe protokollarische Kenntnisnahmen revolutionarer 

Neologismen. "Die Maschine, womit man in Frankreich jetzt die Kopfe 
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abschlagt.. .heifit Guillotine" [J 1040]. Auf dem Kalenderblatt des Sudelbuchs K wird 

gleich uber dem "<Stein-Regen zu Siena>" angemerkt: "Franzosischer Kalender 

erklart im Reichs-Anzeiger 1796, No. 152 mit einer Tabelle" [SB 1:838]. Oder, ganz 

kurz, J 1201: " < Sansculottismus > " 3 S . 

Doch wichtiger als die formalen sind die semantischen Neologismen, 

insbesondere die politische Umfunktionierung wissenschaftlicher Fachausdriicke bzw. 

die forcierte semantische Verschiebung solcher Worter, deren Hauptbedeutung bislang 

wissenschaftlicher Natur war und die im nichtwissenschaftlichen Kontext kaum 

Anwendung gefunden hatten. Der lange Aufsatz "Einige Betrachtungen iiber die 

physikalischen Revolutionen auf unsrer Erde" [VS 7:25-68] aus dem GOttinger 

Taschen Calender von 1794 beginnt mit der rhetorischen Frage, ob 

.. .eine kurze Darstellung jener grofien physischen Gahrung auf unserer 
Erde zu dieser Zeit, da die Bewohner ihres schonsten Theils in der 
wilden Aufwallung einer politischen begriffen sind, in einer Schrift, 
wie die unsrige, so ganz am unrechten Ort stehen [sic]?" [VS 7:26f.]. 

Die Analogie von politischer und physikalischer Revolution54 wird durch einen dritten 

Vergleichspol erganzt, indem Lichtenberg zusatzlich die bereits besprochene 

Wichtigkeit der "latente[n] elektrische[n] Materie und ihre[r] Bestandteile...welche 

keine geringe Revolution in der Physik und Chemie, und nahmentlich in den lustigen 

3 3Lichtenberg hat versucht, das Wort durch Bleistiftkringel unlesbar zu machen. Vgl . auch den 
Brief vom 2. September 1793 an den neugeborenen "unbehosten" Sohn Hollenbergs [SB 4:853]. 

3 , * V g l . zu diesem Aufsatz Mautner, Lichtenberg, S. 376-379. Die Beschreibung der Revolution 
als Garung fmdet sich auch in den Sudelbuchern [J 1249: "In Frankreich gart es, ob (es) Wein oder 
Essig werden wird ist ungewifi"] und in den Hogarth-Erlauterungen [SB 3:775]. 
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Nomenclature!! nach sich Ziehen wird" [VS 7:55], mit ins Spiel bringt. Abgesehen 

von den offensichtlicheh politischen Implikationen dieser Analogie von Natur-, 

Gesellschafts- und Wissenschaftsgeschichte geht es hier um die neue Mehrdeutigkeit 

des Begriffs Revolution. Wenn - wie Lichtenberg mehrfach betont - die Bedeutung 

eines Wortes nicht zuletzt von seinem Gebrauch abhangt , dann muB es zwangslaufig 

eine Beziehung zwischen erhohter Frequenz und semantischer Polyvalenz geben: 

Ich mochte wohl die [sic] Verhaltfnis] der Zahlen sehen, die ausdriickte 
wie oft das Wort: Revolution in den 8 Jahren von 1781-89 und in den 
8 Jahren von 1789-97 in Europa und gedruckt worden ist, schwerlich 
wurde die Verhaltnis geringer sein als 1:1000000 [L286]. 

Hannah Arendt zufolge war die beriihmte apokryphe Unterhaltung Ludwig XVI. mit 

dem Due de la Rochefoucauld-Liancourt iiber die Ersturmung der Bastille die letzte 

Gelegenheit, bei der "Revolution" im alten zyklischen Sinne gebraucht wurde, wobei 

der Hauptakzent auf der Verschiebung von der voluntaristischen revoke zur 

gesetzmaBigen revolution lag . Die Franzosische Revolution definiert ein fiir alle 

Mai, was man fortan unter "Revolution" zu verstehen hat: Umsturz und/oder 

langfristigen Wandel, herbeigefiihrt durch Ereignisse und Ablaufe, die alle 

gesellschaftlichen Bereiche umfassen und demzufolge Revolution als zukunftsoffene 

Das gilt - wie im nachsten Abschnitt erwahnt wird - auch von mathematischen Zeichen. 

'Hannah Arendt, On Revolution (New York: Viking Press, 1965), S. 47. 
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geschichtliche Kategorie fungieren lassen konnen57. Die aus der Astronomie 

abgeleitete Bezeichnung einer Wiederherstellung alter Zustande wird obsolet; und 

zumindest im Deutschen wird selbst im wissenschaftlichen, mechanisch-

astronomischen Kontext 'Revolution' zunehmend durch 'Umdrehung' ersetzt. Der 

einseitigen Bedeutungsverschiebung ging eine lange Periode voraus, in der das 

38 

Homonym "Revolution" im zyklischen und linearen Sinne benutzt wurde . Auch bei 

Lichtenberg finden sich - interessanterweise vor allem in den spaten Sudelbuchern 

Anmerkungen zur Franzosischen Revolution, die eine zyklische 

Geschichtsinterpretation nahezulegen scheinen: 

Ich sehe darin nichts so sehr Arges, daB man in Frankreich der 
christlichen Religion entsagt hat. Das sind ja alles nur kleine 
Winkelzuge. Wie wenn das Volk nun ohne alien aufiern Zwang in ihren 
Schofi zuriickkehrt, weil ohne sie kein Gliick ware? Welches Beispiel 
fur die Nachwelt, und welches kostbare Experiment, das man wahrlich 
nicht alle Tage anstellt! Ja, vielleicht war es notig, sie einmal ganz 
aufzuheben, um sie gereinigt wieder einzufuhren [K 159; Hervorhbg. 
i. Text]. 

Wenn es gegriindet ist,...daB der Konig Ludwig XVI durch den 
EinfluB der Royalisten hingerichtet sei, weil man dies fur das sicherste 
Mittel gehalten hatte, wieder einen Konig zu bekommen; so konnte 
man nicht unschicklich sagen, der Konig sei in usum Delphini 
hingerichtet worden [K 215]. 

Wer hat denn die Franzosen genotigt, ihr Heil auf Umwegen zu 
suchen? Die jetzige Verfassung (1796) ist so wenig der Zweck, als 
Robespierre's Tyrannei war. Auf diesem Weg, glaube ich, muB die 

Vgl . Reinhard Koselleck, "Der neuzeitliche Revolutionsbegriff als geschichtliche Kategorie", 
Studium Generale 22 (1969), S.825-838. 

T O 

Cohen, Revolution in Science, S.212-228. Zur begrifflichen Auseinandersetzung in Deutschland 
wahrend und nach der Revolution vgl. ibid, S. 255-257. 



203 

Sache gefunden werden. Kommen sie am Ende zu einer monarchischen 
Regierung zuriick, so ist es ein neuer und zwar sehr kraftiger Beweis, 
daB groBe Staaten nicht anders beherrscht werden konnen [K 295]. 

Der Franzos ist ein sehr angenehmer Mann um die Zeit, wo er zum 
2ten mal anfangt, an Gott zu glauben [L 546]. 

Entscheidend ist jedoch nicht, wie ernst Lichtenberg das meint oder bis zu welchem 

Grad er physikalische, historische und wissenschaftsgeschichtliche Konnotationen des 

Terminus "Revolution" gegeneinander ausspielt; entscheidend ist, daB die Revolution 

einen Bedeutungswandel, wenn nicht gar einleitet, so doch erheblich verstarkt, in 

dessen Verlauf ein urspriinglich wissenschaftlich definierter Begriff gesellschaftlich 

extrapoliert wird und diese neue, politisch-ideologisch determinierte Bedeutung die 

alte nach und nach verdrangt, in manchen Fallen sogar verschwinden laBt. Die 

Ambivalenz von "Revolution" weist auf einen sprachgeschichtlichen ProzeB, der laut 

Brigitte Schlieben-Lange einer der folgenreichsten der Franzosischen Revolution 

39 

gewesen ist : die Uberfiihrung wissenschaftlicher Termini in den revolutionaren 

Diskurs, welcher dadurch groBere Rationalitat und Sachbezogenheit erhalten soil. 

Lichtenberg ist dieser ProzeB schon sehr friih aufgefallen: 

Das Wort Organisation, das jetzt von den Franzosen so haufig 
gebraucht wird, konnte recht gut von Gelehrsamkeit gesagt werden. 
Man muB Hypothesen und Theorien haben um seine Kenntnisse zu 
organisieren, sonst bleibt alles bloBer Schutt... [J 342]. 

Brigitte Schlieben-Lange, "Gregoire neu gelesen", Franzosische Revolution als Bruch des 
gesellschaftlichen Bewu&tseins, S.564f.; vgl. auch Schlieben-Langes Diskussionsbeitrag 
"Unhistorisches Vokabular und revolutionares SprachbewuBtsein", op. cit., S. 574f. 
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Das ist die fur den reifen Lichtenberg charakteristische Bedeutungsverschiebung von 

Gegenstandserkenntnis zu Erkenntnismethodologie - vom quid zum quomodo -, die 

interessanterweise einmal direkt auf die lavoisiersche Nomenklatur angewendet wird: 

"Die franzosische Theorie. Man mag es Reim nennen, oder Organisation so ist es 

doch noch immer nicht Wahrheit" [J 1759]. Die Bedeutungsverschiebung fallt noch 

starker auf, wenn man sich anschaut, wie dreiBig Jahre zuvor der junge Gelehrte 

"Organisation" noch rein naturwissenschaftlich definiert hatte: 

Was ist Organisation? Nach Bonnet ist eine solche, wo durch die 
kleinstmogliche Anzahl der Teile, eine betrachtliche und groBe 
Wurkung entspringt, der hochste Grad der uns bekannten korperlichen 
Vollkommenheit [A 228]. 

In der neuen gesellschaftspolitisch bezogenen Bedeutung des Terminus Organisation40 

- laut Brigitte Schlieben-Lange "in manchen Wdrterbuchern...der Schliisselbegriff 

Die bereits 1790 von Kant in der Kritik der Urteilskrqft angesprochen wurde, als er seiner 
Feststellung: "Genau zu reden, hat also die Organisation der Natur nichts Analogisches mit irgend 
einer Kausalitat, die wir kennen", die folgende FuBnote hinzufiigte: "Man kann umgekehrt einer 
gewissen Verbindung, die aber auch mehr in der Idee als in der gelehrten Wirklichkeit angetroffen 
wird, durch eine Analogie mit den genannten Naturzwecken Licht geben. So hat man sich, bei einer 
neuerlich unternommenen ganzlichen Umbildung eines groBen Volks zu einem Staat, des Worts 
Organisation haufig fur Einrichtungen der Magistraturen u.s.w. und selbst des ganzen Staatskorpers 
sehr schicklich bedient.Denn jedes Glied soli freilich in einem solchen Ganzen nicht bloB Mittel, 
sondern zugleich auch Zweck, und, indem es zu der Moglichkeit des Ganzen mitwirkt, durch die Idee 
des Ganzen wiederum, seiner Stelle und Funktion nach, bestimmt sein". [Immanuel Kant, Werke, hg. 
v. Ernst Cassirer (Berlin: Bruno Cassirer, 1914), Bd. V , S. 453]. Der Verweis auf den analogischen 
Charakter dieser Kennzeichnung wie auch auf die Tatsache, daB man sie eher in der Idee als in der 
Wirklichkeit antrifft, legen nahe, daB Kant mit Lichtenbergs metaphorischem Gebrauch von 
"Organisation" zufriedener gewesen ware als mit der revolutionaren "Re"terminierung. Allgemein 
kommt dabei die vor allem durch die Revolution bescbleunigte Abkoppelung der gesellschaftlichen 
Struktur- und EntwicklungsgesetzmaBigkeiten von denen der Natur zum Ausdruck. 
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der Revolution"47 - manifestiert sich die Verwissenschaftlichung der 

Allgemeinsprache als Teil der allumfassenden revolutionaren "Geometrisierung aller 

Lebensbereiche"42, welche mit Hilfe von Entlehnungen aus den noch jungen 

Fachsprachen vorangetrieben wird. Worter, die vor 1789 im engeren biologischen, 

mechanischen oder chemischen Rahmen beheimatet waren, werden in den 

revolutionaren Diskurs uberfiihrt und erhalten neue, politisch fundierte 

Hauptbedeutungen: organisation, constitution, synthese/analyse, elements, uniforme, 

maximum/minimum, amalgame, neutralisation, fluctuation, ramification usw.45. Es 

handelt sich also keinesfalls um den metaphorischen Gebrauch von Ausdrucken, 

deren originale Bedeutung jedermann weiterhin sichtbar ist, sondern um einen durch 

Erweiterung vollzogenen Bedeutungswandel, der oft die urspriingliche Bedeutung 

ausloscht. 

Die Entlehnung vorgeblich gesellschaftlich neutraler Ausdriicke aus dem 

Wissenschaftsvokabular ist ein wesentlicher Bestandteil der auf Vereinfachung und 

Vereinheitlichung des Franzosischen abzielenden Sprachpolitik der Revolution. Es ist 

Brigitte Schlieben-Lange, "Gregoire neu gelesen", S. 564 (Hervorhbg. i . Original). A n anderer 
Stelle bezeichnet sie den "Begriff der uniformite, der in der Aufklarung ausschlieSlich 
naturwissenschaftlich gebraucht wurde, [als] Schliisselbegriff, der es erlaubt, die Veranderungen auf 
okonomischen, juristischem und politischem Gebiet auf einen Nenner zu bringen" ["Das Franzosische -
Sprache der Uniformitat", Zeitschrift fur Germanistik 8 (1987), S. 28]. 

/ p 
Schlieben-Lange, "Das Franzosische - Sprache der Uniformitat", S. 26. 

4 3Schlieben-Lange, "Wissenschaftssprache und Alltagssprache um 1800", S. 135, und dies., "Die 
Worterbucher in der Franzosischen Revolution (1789-1804)", Handbuchpolitisch-sozialer Fachbegriffe 
in Frankreich 1680-1820, Heft 2, S.158. 
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daher kein Wunder, daB - wie Brigtte Schlieben-Lange mehrfach ausgefiihrt hat44 

- in zahlreichen Revolutionsworterbiichern die neue chemische Terminologie auf eine 

Stufe mit dem Sturm auf die Bastille gestellt wird. Ganz im Sinne Lavoisiers erscheint 

sie sprachbesessenen Revolutionaren als "une methode de nommer, plutot qu'une 

nomenclature"45, Anleitung und Beispiel zugleich fiir die Entwicklung eines auf 

logisch angeordneten Analogien basierenden exakten Wortbildungsverfahrens. Die 

neue chemische Terminologie ist Lieferant und Vorbild des revolutionaren Diskurses; 

sie stellt politisch unbelastete Lexeme wie element, amalgame oder neutralisation 

zur Verfiigung, vor allem aber fiihrt sie vor, wie eine neue Sprache beschaffen sein 

muB, um die Einbindung aller Sprecher in einen Diskurs groBtmoglicher Rationalitat 

zu ermoglichen. Die oben zitierte Sudelbucheintragung J 1759 erhalt dadurch ein 

besonderes ironisches Gewicht: indem Lichtenberg die "franzosische Theorie" als 

Organisation bezeichnet und von der "Wahrheit" abriickt, wird der durch Entlehnung 

aus dem Wissenschaftsvokabular erhobene Anspruch auf prazise Referenz in Abrede 

gestellt. Die chemische Nomenklatur ist zur Wahrheitsfindung unbrauchbar, weil sie 

nur ein in sich geschlossenes Denkgebilde darstellt ("man mag es Reim nennen"), 

doch um das auszudriicken, wird ausgerechnet der Ausdruck gebraucht, der als 

"Gregoire neue gelesen", S. 568f.; "Wissenschaftssprache und Alltagssprache um 1800", S. 
126f.; "Das Franzosische - Sprache der Uniformitat, S. 34; "Die Worterbucher in der Franzosischen 
Revolution", S. 158 und "Freiheit, Gleichheit...Uniformitat", Forschung Frankfurt. 
Wissenschqftsmagazin der Johann Wolfgang Goethe-Universitdt 3 (1989), S. 49ff. Vgl . zu den 
Theorien der Wortbildungsverfahren im 18. Jahrhundert Schlieben-Lange, "Neologie, terminologie, 
lexicologie. A la decouverte du morpheme", Festschrift fiir Herculano Carvalho (z.Zt. im Druck). 

^Methode de nomenclaturee chimique, S. 16. 
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"Schliisselbegriff der Revolution" die angestrebte Erkenntnisleistung garantieren soil. 

Die prazise Eindeutigkeit des wissenschaftlichen Vokabulars ermoglicht es, die 

in der Revolution virulenten sprachtheoretischen Debatten iiber die "Krise der 

Bedeutungsbeziehungen"46 bis zu einem gewissen Grad zu umgehen. Formale und 

semantische Neologismen, das plotzliche Nebeneinander konkurrierender 

Bedeutungen, die Geschwindigkeit, mit der die Revolution Worter aufgreift, 

umdeutet, abnutzt und verbietet, vor allem aber die "Erfahrung des politischen 

Kampfs um und uber sprachliche Bedeutungen"47, entladen sich in Diskussionen iiber 

die ideale, der Revolution angemessenen Beziehung von Wort und Bedeutung. Das 

Verhaltnis zwischen idee principale und idees aecessoires (Denotation und 

Konnotation), das die semantische Revolution der Jahre 1789ff. in den Mittelpunkt 

der sprachtheoretischen und politischen Auseinandersetzungen geriickt hatte45, spielt 

bei den vorbildlich prazisen Wissenschaftstermini keine so problematische Rolle. 

Diese Worter - so revolutionare Sprachpolitiker - verfugen ganz im Sinne 

Condillacs nur iiber eine bestimmte Bedeutung, die sich aus der Anaylse der 

Haupteigenschaft des benannten Objekts ergibt; sie sind frei von alien 

'Schlieben-Lange, "Die Worterbucher...", S. 154 (im Text hervorgehoben). 

Schlieben-Lange, ibid., S. 153 (Hervorhebung im Text). 

Vgl. ibid., S. 155ff. 
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problematischen, konterrevolutionar besetzten Mehrdeutigkeiten . Freilich wird 

hierbei iibersehen, dafi diese Extrapolierung eines wissenschaftlichen Begriffs zwecks 

Verwissenschaftlichung der Gemeinsprache in genau dem Bedeutungsverschleifi 

endet, der man den Kampf angesagt hat. Die angestrebte Verwissenschaftlichung der 

Gemeinsprache fallt sich selbst in den Rucken: in dem Moment, in dem das prazise 

fachspezifische Vokabular in den offentlichen Diskurs eingefiihrt wird, um seiner 

Ungenauigkeit ein Ende zu machen, wird es selbst ungenau, weil die Grenze zwischen 

ursprunglicher esoterischer und neuer politisch-gesellschaftlicher Bedeutung zu 

verschwimmen droht. In einem Brief an Kant hat Kastner mit hellsichtigem Spott 

diesen Vorgang anhand des "Schliisselbegriffs" Organisation beleuchtet: 

Ew. W. haben einmahl ich glaube in der Berliner Monatsschrift eine 
vortreffliche Erlauterung gegeben, was orientiren heifit. Wollten Sie 
dergleichen mit mehrern Modewortern vomehmen, so wiirden Sie sich 
um den jezigen philosophischen Jargon viel Verdienst erwerben. Die 
Franzosen haben langst ihrem Witze die Freiheit gelassen ein auch 
langst bekanntes Wort, mit einem Nebenbegriffe zu brauchen den man 
aus der Art wie er gebraucht wird errathen soil, und vielleicht nicht 
ganz richtig errath. Braucht nun ein Deutscher das Wort nach, natiirlich 
in einem andern Zusammenhange als es zuerst gebraucht ward, so ist 
manchmahl die Frage was das Wort bedeutet eine unbestimmte 
Aufgabe. So haben die thierischen Magnetisierer von desorganisiren, 
manipulieren...geschwatzt, und jezo ist Organisation, Manipulation, bey 
den Statistikern gewohnlich da ich nicht verstehe was sie damit haben 
wollen. Soviel sehe ich wohl dafi Frankreich durch die Manipulation 
der Nationalversammlung ziemlich desorganisirt ist50. 

4 9 A u f die Dichotomie Revolution/Eindeutigkeit - Konterrevolution/Mehrdeutigkeit wird im 
Abschnitt IV zur Sprachpolitik naher eingegangen. 

5 0Kastner, Briefe, S. 170 (Brief vom 2. Oktober 1790). 
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Wenn sich also Lichtenberg bei seiner o.g. Ubertragung des Begriffs "Organisation" 

von der Biologie auf die Epistemologie auf die Franzosen beruft, die ihn neuerdings 

"so haufig" im gesellschaftlichen Kontext benutzen, dann gibt er damit zu verstehen, 

daB, wo eine semantische Lockerung erfolgt ist, andere sich unmittelbar anschlieBen 

konnen. Diese Lockerung ist fiir Lichtenberg eine selbstverstandliche Folge seiner 

- gemessen an anderen Sprachtheoretikern der Aufklarung - sehr modernen 

Auffassung vom grundsatzlichen Nichtiibereinstimmen von Sprechen, Denken, und 

Sein5 7. Zwar vertritt er die "Sprachauffassung der Aufklarung, die das Wort als 

willkiirliches Zeichen ansah"52, doch geht er einen Schritt weiter und leugnet, daB 

Sprache ein unmittelbares Ausdruckmittel der Empfindungen und Gedanken sei. 

Damit wird dem von Condillac, Lavoisier und dem revolutionaren Diskurs 

angestrebten 1:1:1 Verhaltnis zwischen Wort, Vorstellung und Ding die Grundlage 

entzogen. Worter und Dinge konnen genauso wenig synchronisiert werden wie 

Zeichen und Tone, folglich ist der Versuch, das "Symboluniversum Frankreich" mit 

Hilfe von angeblich eindeutigen Signifikanten zu fixieren, zum Scheitern verurteilt -

vor allem, wenn es sich um Signifikanten handelt, die aus ihrem urspriinglichen 

Kontext herausgelost werden. Der Unterschied zwischen Lichtenbergs 

Sprachauffassung und der revolutionaren Sprachtheorie hangt letztlich damit 

zusammen, daB diese sich in erster Linie mit Theorie, Produktion Anordnung 

51 
Rudolf Jung, "Sprachkritik bei Lichtenberg und Herder", Jahrbuch des Wiener Goethe-Vereins 

70 (1966), S. 40. 
52 

Jung, op. cit., S. 40. 
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beschaftigt, wahrend Lichtenberg sein Augenmerk primar auf Praxis, Rezeption und 

Handhabung richtet. Die Revolution folgt Condillac und Lavoisier, indem sie mit 

Hilfe einer Sprache, welche die neuen Verhaltnisse so exakt wie moglich abbildet und 

zudem iiber eine Methode verfiigt, dieses "natiirliche" Verhaltnis zu perpetuieren 

(Vereinfachung von Orthographie, Grammatik, Stil, nationalsprachliche 

Vereinheitlichung, wissenschaftliche Wortbildungsverfahren usw.). Die Revolution 

soil im Diskurs fixiert werden. Die Parallellen zum cartesianischen Pathos der 

53 

Sprachphilosophie Condillacs und der lavoisierschen Chemie liegen auf der Hand . 

Allerdings besteht ein entscheidender Unterschied darin, daB im Falle der Chemie die 

Bereitstellung eines neuen Systems (samt dazugehoriger Wortbildungsmethodik) mit 

der Abgrenzung eines spezialisierten Diskurses zusammenfiel, wahrend die Revolution 

versucht, vermittels analoger Verfahren eine Entgrenzung des Diskurses, d.h. die 

Erfassung aller Lebensbereiche durch die politisierte revolutionare Rhetorik zu 

erzwingen54. Condillac hatte mit seiner Betonung einer streng kontrollierten 

Anwendung der analyse die Ausdifferenzierung der modernen Fachwissenschaften 

vorgezeichnet: die neue Chemie bedient sich einer Fachsprache, in der man nur iiber 

Chemie reden kann. Die Revolution hingegen, der dieser spezialisierte Diskurs 

modellhaft erscheint, will iiber alles reden. Hinzu kommt die schwer zu leugnende 

V g l . die Ausfuhrungen in 1:9 a). 

5 ,*Diese vor allem im Medium der Rede vollzogene Politisierung aller Lebensbereiche, die dazu 
fuhrt, daB jede Form individuellen Verhaltens einzig und allein nach politischen WertmaBstaben 
beurteilt wird, spielt im Abschnitt iiber den ProzeB gegen Ludwig X V I . (11:5) eine entscheidende 
Rolle. 
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Tatsache, daB die Revolution sich nicht fixieren laBt; sie treibt weiter und schafft 

standig neue gesellschaftliche Tatsachen, die sprachlich verarbeitet werden miissen. 

Nun ist es zweifelhaft, ob die wissenschaftlich vorgepragten Wortbildungsverfahren 

konkret: die der neuen Chemie entiehnten neologistischen Anleitungen 

politischen Innovationen gerecht werden konnen"55. Die wissenschaftliche Neologie 

basiert auf der rational vollzogenen Bildung von Analogien. Der Forscher greift auf 

ein allgemein akzeptiertes Wortbildungsverfahren zuruck und verbindet analoge 

Phanomene durch analoge Bezeichnungen, wobei - wie im Falle der Chemie -

morphemische Variationen verstarkt in den Vordergrund treten. 

Ausschlaggebend fur die politische Neologie ist dagegen die 
necessity...Im politischen Bereich treten die formalen Neologismen in 
Konkurrenz zu semantischen Neologismen (die in der 
wissenschaftlichen Neologie wegen der Forderung formaler 
Unterscheidbarkeit ausgeschlossen sind)... Anders als die stilistische 
und wissenschaftliche Neologie verfahrt ja die politische nicht planvoll, 
sondem folgt atemlos den sprachlichen und politischen Entwicklungen: 
die Notwendigkeit eines Neologismus war schon durch die Tatsache 
seiner Einfuhrung und seiner politischen Virulenz belegt; es blieb dem 
atemlosen Lexikographen nur, das zu konstatieren, die Neuerungen zu 
klassifizieren und politisch (nicht sprachtheoretisch) zu bewerten56. 

Das ruhrt an einen der Grundwiderspriiche der Kultur der Franzosischen Revolution. 

Immer wieder gerat der Versuch, die "mythische Gegenwart" (Hunt) zu beschwdren, 

mit der politischen Entwicklung in Konflikt; jede neue Machtkonstellation begreift 

sich als Vollendung der Revolution und versucht, dies in symbolischen Selbstfeiern 

V g l . hierzu Schlieben-Lange, "Die Worterbucher...", S. 156ff. 

'Schlieben-Lange, op. cit., S. 157f. 
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auszugestalten. Die Zukunft der Revolution wird bestandig von ihrer aktuellen 

Gegen wart widerlegt57, ihrer Sprache ergeht es nicht anders. 

Lichtenberg begegnet diesen sprachlichen Fixierungsprozessen im Bereich der 

Politik genau wie denen im Bereich der Chemie. Der unsinnigen Suche nach den 

angeblich idealen sprachlichen Ausgangsbedingungen antwortet er mit der standigen 

Kontrolle der benutzten - und miflbrauchten - Worter, die mit dem Gang der 

Geschichte nicht mithalten konnen. "Man mufl zuweilen die Worter untersuchen, denn 

die Welt kann wegriicken, und die Worter bleiben stehen" [G 68]. Was fur eine 

Sprache soil die neue Gesellschaft idealiter benutzen? hatte die Revolution gefragt. 

Wie geht die Revolution in praxi mit Sprache um? fragt Lichtenberg zuriick. Um 

seine Frage zu beantworten, empfiehlt es sich, noch einmal auf die Stellung der 

chemischen Nomenklatur im revolutionaren Diskurs zuriickzukommen - aber diesmal 

aus der Sieht Lichtenbergs. 

"The mythic present was inherently undatable, and, as a consequence, the Revolution's own 
history was always in flux. The constant changes in revolutionary festivals testify to this temporal 
ambiguity; each regime and each faction expressed its interpretation of the Revolution's historical logic 
by choosing different dates to celebrate" [Hunt, Politics, Class and Culture, S. 27f.]. 
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3 Chemie und Macht 

Zitieren wir noch einmal aus Lavoisiers Brief an Franklin vom 2. Februar 

1790: 

Les savants francais sont partag6s dans ce moment entre l'ancienne et 
la nouvelle doctrine. J'ai de mon cote* M. de Morveau, M . Berthollet, 
M. de Fourcroy...et en general les physiciens de 1'Academic Les 
savants de Londres et de 1'Angleterre abandonnent aussi insensiblement 
la doctrine de Stahl mais les chimistes allemands y tiennent beaucoup. 
Voila done une revolution qui s'est faite depuis votre depart d'Europe 
dans une partie importante des connaissances humaines. Je tiendrai cette 
revolution pour bien avancee et meme pour completement faite si vous 
vous rangez parmi nous. 
Apres vous avoir entretenu de ce qui se passe dans la chimie ce sera 
bien le cas de vous parler de notre Evolution politique. Nous la 
regardons comme faite sans retour. II existe cependant encore un parti 
aristocratique qui fait de vains efforts et qui est 6videmment le plus 
faible. Le parti d6mocratique a de son cote le plus grand nombre et de 
plus 1'instruction, la philosophic et les lumieres... . 

Die Symmetrie des Textes deutet auf eine bewufite Parallelisierung von chemischer 

und politischer Revolution. Volk und Wissenschaftler sind in Parteien aufgespalten, 

wobei sich in beiden Fallen die fortschrittlichere endgultig durchgesetzt zu haben 

scheint. Dadurch verschieben sich die etablierten Machtverhaltnisse: von den 

politischen Entscheidungsprozessen bislang ausgeschlossene Krafte gewinnen an 

EinfluB, analog dazu iibernehmen neue Fraktionen die Autoritat innerhalb der 

Zit. bei A . Levin, "Venel, Lavoisier, Fourcroy, Cabanis and the Idea of Scientific Revolution: 
The French Political Context and the General Patterns of Conceptualization of Scientific Change", 
History of Science 22/57 (1984), S. 309f. 
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wissenschaftlichen Gemeinde59. Die politische Revolution ist das Werk der 

"lumieres", die ihr Wissen unters Volk gebracht haben; analog dazu verdankt sich 

die chemische Revolution jener bereits geschilderten Kampagne, die es verstanden 

hatte, die richtigen Personen und Institutionen auf ihre Seite zu Ziehen. Das bedeutet 

jedoch, daB im Mittelpunkt der politisch-wissenschaftlichen Parallelisierung Lavoisiers 

nicht eine Theorie steht, die um ihrer Wahrheit willen verbreitet werden muB, 

sondem der ProzeB der Machtgewinnung - ein Punkt, den zu betonen Lichtenberg 

nicht miide wird. Wenn man sich zudem vor Augen halt, daB im Rahmen der 

chemischen Revolution das Hauptmedium dieses Prozesses ein bestimmter Diskurs 

war, dann stellt sich die Frage, ob es sich bei der politischen ahnlich verhalt. 

Lichtenberg hatte diese Frage eindeutig bejaht. Bereits im Fruhstadium der 

Revolution ist ihm die Ahnlichkeit des politischen Diskurses mit der Sprache der 

neuen Chemie aufgefallen. Zur raumlichen Neuordnung Frankreichs bemerkt er: "In 

den neuen Geographien von Frankreich sind die alten 41 Departements in 83 neue 

umgeschaffen worden. (Chymie)" [J 1069] . Die in Klammern hinzugesetzte 

"Chymie" verbindet die arbitrare geographische Einteilung, die alle historisch 

59 
"Political revolution leads to change of power in society, and the revolution in science leads to 

change of authority in the scientific community. It is possible to conclude, using modern terminology, 
that Lavoisier sees such an aspect of the revolution in chemistry as a change in social control over the 
scientifc activity, the redistribution of influence inside the community". [Levin, op. cit., S. 310]. 

6 0 Obwohl es sich bei departements nicht um einen revolutionaren Neologismus handelt, ist der 
Ausdruck "alte Departements" historisch inkorrekt. Vgl . Mona Ozouf, "Departements", Dictionnaire 
critique de la Revolution francaise", S.563-573. 
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gewachsenen regionalen Besonderheiten ubergeht, mit den wissenschaftssprachlichen 

Neuordnungen, durch die das bekannte, ebenfalls historisch gewachsene Vokabular 

zugunsten einer willkurlich-rationalen Nomenklatur geopfert wird. Die Neugliederung 

der Verwaltungsstruktur gehort zu der von der Revolution angestrebten 

Uniformisierung der Erfahrungskategorien Raum, Zeit und Sprache67, wobei sich der 

Vorbildcharakter der neuen Chemie mitsamt ihrer Sprache, die von Zeitgenossen "als 

revolutionares Ereignis gefeiert" wurde, nicht zuletzt darin zeigt, daB ihre 

Hauptbetreiber nach 1789 auch in anderen Uniformisierungsprojekten fiihrende Rollen 

spielten. Fourcroy, Mitautor der Methode, war maBgeblich an der geographischen 

Reform beteiligt, wahrend Lavoisier der fur die Standardisierung der MaBe und 

Gewichte zustandigen Regierungskommission angehdrte sowie Plane zur 

Rationalisierung des offentlichen Schul- und Gefangniswesens64 ausarbeitete. Guyton 

war Abgeordneter im Konvent und gehorte dem WohlfahrtsausschuB an. Weil er im 

Januar 1793 fur den Tod Ludwigs XVI. stimmte, fiel er unter Ludwig XVIII. in 

Ungnade und durfte keine Vorlesungen mehr halten, wahrend der politisch 

unbescholtenere Berthollet zum Pair von Frankreich befordert wurde65. Dagegen steht 

die Hinrichtung Lavoisiers, die gemeinsam mit der SchlieBung der Academie des 

Schlieben-Lange, "Das Franzosische - Sprache der Uniformitat", S. 26; vgl. auch dies., 
"Freiheit, Gleichheit...Uniformitat", S. 47ff. 

Schlieben-Lange, "Wissenschaftssprache und Alltagssprache um 1800", S. 126. 

6 3 Siehe Lavoisier, Oeuvres, Band 6. S. 660ff. 

"Oeuvres, Band 3, S. 488ff. 

6 5Szabadvary, Lavoisier, S. 189ff. 
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Sciences am 10. August 1793 eine der groBten Tragodien der Franzosischen 

Revolution genannt worden ist66. Kein noch so groBer wissenschaftlicher Beitrag 

konnte seine Vergangenheit als Steuerpachter und Errichter der enceinte, des Pariser 

Zollwalls, vergessen machen. "Inzwischen" - so Gmelin in seiner beinahe 

dreitausend Seiten langen Geschichte der Chemie -

...arbeitete Lavoiser unablaBig, auch, nachdem ihm die 
Angelegenheiten seines Vaterlandes einen Teil der ihr gewidmeten 
Zeit kosteten, an der Erweiterung seiner Lieblingswissenschaft; aber 
noch ehe er die Friichte seiner wissenschaftlichen und seiner 
patriotischen Bemiihungen in ganzer Fulle ernten konnte, fiel auch er 
(d. 8. Mai 1794) als ein Schlachtopfer des unersattlichen Tyrannen 
Robertspierre [sic]67. 

In gewisser Weise spiegelt das Schicksal Lavoisiers die von der Revolution 

vollzogene Umkehrung des Verhaltnisses von Staat und Wissenschaft in Frankreich 

im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Die franzosische Aufklarung kulminierte in 

der Einrichtung der Politik als wissenschaftliches Betatigungsfeld. Der Staat ist genau 

wie die Natur unabanderlichen Regeln unterworfen, der ideale Politiker ist daher ein 

Wissenschaftler, der diese Regeln kennt und die Gesellschaft nach rational erarbeiteten 

Prinzipien zu lenken weiB. Der erste wissenschaftlich ausgerichtete Staatsmann der 

franzosischen Aufklarung war Turgot, der letzte Condorcet. Condorcet - dessen 

6 6Joseph W. Dauben, "Marat: His Science and the French Revolution", Archives Internationales 
d'histoire des sciences 22 (1969), S. 235. 

6 7Johann Friedrich Gmelin, Geschichte der Chemie. Seit dem Wiederaufleben der Wissenschaften 
bis ans Ende des 18. Jahrhunderts. (Gottingen, 1797), Bd. Ill, S. 298. 
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Tod Hankins mit dem Tod des Aufklarungszeitalters gleichsetzt - war genau wie 

Lavoisier Opfer einer Entwicklung, im Verlaufe derer der Staat, der anfangs der 

Wissenschaft untergeordnet werden sollte, sich schlieBlich die Wissenschaften 

unterwarf59. Der Ausspruch Robespierres an den verurteilten Lavoisier - "Fort mit 

70 

Dir; wir brauchen jetzt keine Gelehrte mehr" -, den Girtanner zitiert , ist 

wahrscheilich so apokryph wie der beriihmte jakobinische Slogan "La republique n'a 
71 

besoin des savants" , aber sie veranschaulichen die von der Revolution 

bewerkstelligte Erniedrigung der Wissenschaft und ihrer Betreiber zu Handlangern 

politisch-militarischer Zwecke. Lichtenberg hingegen, vom dem es keine schriftlichen 
72 

AuBerungen zum Tod Lavoisiers gibt , befordert den Toten in die unmittelbare 

Nachbarschaft Robespierres. Einer seiner Horer schreibt am 11. Dezember 1796 an 

Scherer, den Herausgeber des Allgemeinen Journals der Chemie: 
Auch ist er formlich ein Antiphlogistiker geworden, glaubt an die 
Wasserzersetzung und hat selbst einen schonen Apparat, womit er uns 
zeygt, die Behauptung der Neufranken sey keine bloBe Meinung nach 
Manier des 'car tel est notre plaisir'. Neulich erklarte er uns das neue 

68 
Hankins, Science and the Enlightenment, S. 190. 

6 9 V g l . allgemein Gillispie, "The Encyclopedic and the Jacobin philosophy of science: A study of 
ideas and consequences"; L . Pearce Williams, "The politics of science in the French Revolution"; 
Roger Hahn, The Anatomy of a Scientific Institution: The Paris Academy of Sciences, 1666-1803 
(Berkely: Berkeley University Press, 1971), S. 252-273; sowie Dorinda Outram, "The Ordeal of 
Vocation: The Paris Academy of Sciences and the Terror, 1793-1795", History of Science 21 (1883), 
S.251-273. 

™Anfangsgrunde der antiphlogistischen Chemie, S. 8. 

71 
Er ist den Jakobinern vom Abbe Gregoire, der im nachsten Abschnitt eine fiihrende Rolle 

spielen wird, nachtraglich zugeschrieben worden. Vgl . Outram, "The Ordeal of Vocation", S. 260. 

Allerdings darf man nicht vergessen, daB Teile des Sudelbuchs K (1793-96) verschollen sind. 
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franzosische MaaB [sic], weil die neufrankischen Scheidekiinstler sich 
desselben bey ihren Gewichtsbestimmungen bedienen und diese auch 
nach Lavoisiers Tode, wie er sagt, noch groBe Manner genug hatten, 
die sich zu Diktatoren der Chemie auf werfen konnten7 . 

Wer 1796 in Deutschland (oder anderswo in Europa) Diktator sagt, denkt nicht mehr 

an Rom, sondem an Frankreich. Nun waren die privaten AuBerungen Lavoisiers in 

den Briefen an Chaptal und Franklin - und vielleicht auch die entsprechenden 

Anmerkungen in der Methode -, in denen der sprachlich einseitige 

Erziehungsanspruch der neuen Chemie deutlich anklingt, Lichtenberg nicht bekannt; 

trotzdem neigt er manchmal dazu, bei seinen Auseinandersetzungen mit der 

reformierten Nomenklatur von der Differenz zwischen allgemeinsprachlicher 

Konvention und fachspezifischer Korrektheit abzusehen und direkt auf den Machttrieb 

einzugehen, der die "neufrankische Chemie" voranzutreiben scheint. So wie friiher 

das "Fliichtige und das Lustige" [SB 3:315] die Wissenschaft der "lustige[n] Nation" 

[ibid.] Frankreich kennzeichnete, so besteht jetzt eine auffallige Ahnlichkeit der 

wissenschaftlichen "Eroberer-Sprache" mit revolutionaren Maximen und franzdsischer 

Eroberungspolitik. Wissenschaftssprachliche, ideologischeund militarischeOffensiven 

sind in Lichtenbergs Augen oft eines Geistes Kind - was zunachst einmal ein Grund 

Zit. in SB 4:1193; Hervorhbg. v. mir. Das Original entstammt Scherers Nekrolog auf 
Lichtenberg [Allgemeines Journal der Chemie III/17 (1799), S. 611-12]. Die Charakterisierung 
Lichtenbergs als "formlicher" Antiphlogistiker ist offensichtlich falsch. Interessant ist, daB die -
absolutistisch besetzte - Redewendung 'car tel est notre plaisir' auch in der Vorrede zur Anfangsgriinde 
der Naturlehre auftaucht, dort aber gegen die "neufrankische" Interpretation der Wasserzersetzung 
gewendet wird: "Zu sagen, daB die Zersetzung bloB durch erhohete Temperatur erzeugte nahere 
Affinitat der Bestandtheile des Wassers mit dem Calorique bewirkt werde, ist eine Hypothese, die sich 
auf ein bloBes car tel est notre plairsir griindet. Ueberhaupt scheint es mir, als werde von der 
erhohten Temperatur als einem Aneignungsmittel in der neuen Chemie sehr ultra fas Gebrauch 
gemacht" [XXIX]. 
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ist, daraus einen Witz zu machen: 

Am lten August 1774 entdeckte Priestley bekanntlich die 
dephlogistierte Luft. Man nannte diesen Tag den Geburtstag der 
antiphlogistischen Chemie. Am lten August 1759 wurden die 
Franzosen zu Land bei Minden, und am lten August 1798 zur See bei 
Abukir geschlagen. Sind das Geburts- oder Sterbe-Tage? [L 676]74. 

Einen ersten Eindruck der Kopplung von Revolution, Krieg und Chemie 

vermitteln die Notizen im Staatskalender zwischen 1792 und 1794. Die Ereignisse 

an den politischen, militarischen und chemischen Fronten scheinen ineinander 

iiberzugehen: 

(...) LentinundLampadius wegender Verfertigungderdephlog. Luft, 
die morgen vor sich gehen soil.. .Ich lese das furchterliche Manifest des 
Herzogs von Braunschweig gegen Frankreich [4.8.92]. 
Dephl. Luft pp. wird in der Stadt gemacht...An meinen Bruder iiber 
das Manifest des Herzogs von Braunschweig [5.8.92]. 
Nachricht, daB Mainz beschossen wird...[23.10.92]. 
Es scheint mit den Franzosen sehr ernst zu werden...[25.10.92]. 
Immer ernstlicher mit den Franzosen...Herr Habel bei mir!! v. 
Westphal. Brief an Gren!!! schnell. Ist das nicht abscheulig!!! So viele 
Interjectionszeichen-Zeichen habe ich lange nicht gemacht. Sancte LEO 
ora pro nobis. Herr Dammert erzahlt, daB nun Westrumb auch dephl. 
Luft aus dem [Quecksilber]-Kalch erhalten habe [26.10.92]75. 

Diese scherzhafte Verkniipfung von chemischen und militarischen Erfolgen kehrt in einer 
FuBnote zur Beschreibung der funften Platte von "Fleiss und Faulheit" wieder [vgl. SB 3:1038n]. 
Interessanterweise werden an dieser Stelle Priestleys 'dephlogistierte Luft" und das neue "gaz oxygene" 
synoynym gebraucht. Im Kommentarband beschreibt Promies die von Lichtenberg erwahnte 
"franzosische (antiphlogistische) Chemie" als "die durch Lavoisier und Fourcroy entwickelte 
wissenschaftliche Grundlage der modernen Chemie, die die ehemalige Phlogiston-Theorie ad absurdum 
fiihrte [K3:436; Hervorhbg. v. mir]. 

7 5 "Sancte L E O " ist eine Anspielung auf einen rettenden Eingriff Englands. Ob sich das 
"abscheulig" auf Girtanner oder auf die Franzosen bezieht, ist - wie im Brief an Kastner vom 6. 
Oktober 1791 - nicht klar auszumachen. Lichtenberg ware wahrscheinlich mit beiden Auslegungen 
einverstanden. 
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Stromeyer mir die seltsame Nachricht von Custine's Salvegarde fur die 
Universitat!!.. .Abends Seyffer bei mir. Er erzahlt, daB Westrumb, nun 
noch Ilmal eilfemal [sic] den Versuch mit dem [Quecksilber]-Kalch 
wiederholt und niemals Luft erhalten habe [5.11.92]. 
Heute vermutlich Larm in Paris!! Gott gebe endlich Ruhe. Es weht 
sehr stark, regnet auch in der Feme. In der Stadt wird Phosphor-Luft 
und dephl. Salzsaure gemacht [10.8.93]. 
Herr Veit aus Berlin (Jude) bringt mir Briefe von Herrn v. Humboldt 
und Hermbstadt [18.10.93]. 
Blumhof mit Zahnweh bei mir. Gleich darauf die schreckliche 
Nachricht, daft am 16ten dieses [Monats] die Konigin von Frankreich 
hingerichtet worden sei [28.10.93]. 
Girtanner schickt mir den Moniteur mit den Beschuldigungen der 
Konigin, und s. Chemie [31.10.93]. 
Am Erxleben gearbeitet...[21.7.94]. 
Viel Erxleben...[23.7.94]. 
Traurige Nachricht von den Armeen am Rhein [24.7.94]. 
Robespierre's Fall...[14.8.94]. 
Major Muller weissagt, daB die Franzosen um Pfingsten hier sein 
werden (?) [29.9.94]. 
Am Revol. Almanach korrigiert...[4.10..94]. 
[L]etzte Korrektur am Kompendio...[10.10.94]. 
[SB 2:757/758/764/765/788/792/813/815/816/817]. 

"Es ist der ununterbrochene geheime 'Roman' der Zusammenhangslosigkeit, die doch 

in Zusammenhang gebracht wird" - so charakterisiert Karl Krolow in einer 

einfuhlsamen Studie die Schreibweise des Staatskalenders. Fur die oft uberraschend 

moderne Art, in der Lichtenberg Gedanken-, Gefiihls- und Wahrnehmungssplitter 

77 

aus Beruf, Alltag, Erotik, Lektiire und Politik kombiniert , mag diese Beschreibung 

Karl Krolow, "Was wichtig bleibt. Was iibrig bleibt. Bemerkungen zu Lichtenbergs Notizen im 
Staatskalender", Photorin 6 (1983), S. 11. 

7 7 " D a s Mitgerissenwerden von Divergierendem, einander AusschlieBendem wird zuweilen bis zur 
Atemlosigkeit beschleunigt, etwa (unterm 31. Januar 1793): 'Dr. Chladni laBt sich den Abend 
offentlich horen. Gewisse Nachricht, daB der Konig von Frankreich am 21ten enthauptet worden ist!! 
Luftpumpe auseinander. Dietrich iBt mit uns seine Wildpraten und Pastetchen.' - Man kann solche 
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angehen, doch der Zusammenhang von Chemie und (Revolutions)Politik wird nicht 

erst durch den Diaristen hergestellt; er liegt, wenn nicht in der Sache selbst, so doch 

bereits in der grassierenden Polemik, die beide verbindet. DaB die franzosischen 

Ereignisse der deutschen Akzeptanz der neuen Chemie nicht immer forderlich waren, 

kann nicht erstaunen; allzusehr erinnerte das monologische Auftreten der 

lavoisierschen Theorie an apodiktische revolutionare Maximen. August Wilhelm 

Rehberg, Kabinettssekretar in Hannover und neben Friedrich von Gentz und Ernst 

78 

Brandes der dritte der Griindertroika des deutschen Konservatismus , bemerkt 1793 

in seinen Untersuchungen uber die Franzosische Revolution: 

Uber Aristokratie, Demokratie, Monarchie wird mit eben dem Tone 
gesprochen, mit dem man einen Streit iiber das phlogistische oder 
Lavoisiersche System der Chemie fiihrt. In einem spekulativen Werk 
iiber die ersten Grundsatze der Politik mochte das allenfalls geschehen. 
Aber ihre theoretischen Grundsatze sind durch die gegenwartigen 
Bewegungen der Welt in einer sehr enge Verkniipfung mit den 
praktischen Regeln des Verhaltens gesetzt . 

Man wird Lichtenberg nur schwer der Sympathien mit der hannoveranisch-

Passagen als Divertimento oder als Art von diarischem Kaleidoskop verstehen und damit 
miBverstehen, denn Rechenschaft geben iiber das, was sich ereignete, in diesem MaBe nebeneinander 
gestellt, heifit doch wohl auch, das MaB an das Wichtige wie an das Nebensachliche legen und das 
Eine mit dem Anderen nicht lediglich an dem bloB am selben Tage sich Ereignenden messen, sondern 
'Offenheif verlangen, die sich schrankenlos zeigt" [Krolow, "Was wichtig bleibt...", S. 4]. Hier 
kommt die bereits im Zusammenhang mit Condillac angedeutete lichtenbergische MiBachtung von 
"wichtig" und "unwichtig" zur Sprache. Mehr dazu in 111:5. 

7 8Lichtenberg bekannt als Mitarbeiter des GMWL [vgl. SB 4:498/1117]. 

79 
August Wilhelm Rehberg, Untersuchungen iiber die franzosische Revolution nebst kritschen 

Nachrichten von den merkwiirdigsten Schriften, welche dariiber in Frankreich erschienen sind 
(Christian Ritscher: Hannover und Osnabruck, 1793), zit. in: Trager, Die Franzosische Revolution im 
Spiegel der Deutschen Literatur, S. 922. 
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konservativen Hofclique beschuldigen konnen, doch Rehbergs Bemerkungen weisen 

zwei wichtige Ahnlichkeiten mit seinen Einwanden auf: die Chemie und 

revolutionaren Diskurs gleichermaBen kennzeichnende Konzentration auf 

Begriffsstreitigkeiten sowie die damit unmittelbar zusammenhangende Einbettung 

dieser Auseinandersetzung in die gesellschaftliche Praxis, die es unmoglich macht, sie 

nur auf einer abgehoben-theoretischen Ebene zu verhandeln. Konsequent wird der 

Machtanspruch der neuen Theorie in der Vorrede zur sechsten Auflage des 

"Erxleben" durch die Ahnlichkeit mit jakobinischer Sprach - und Eroberungspolitik 

zum Ausdruck gebracht: 

Was wird endlich aus dem Studium der Naturlehre werden, wenn jeder, 
der eine Hypothese, die ihr Erfinder in die Benennungen eingetragen 
hat, umwirft, und nicht bloB die Benennungen wegwirft, das gienge 
noch mit, sondem seine - pro nunc - siegreiche Hypothese wieder in 
die Benennungen eintragt? Antwort: gerade das, was aus dem Studio 
der Geographie werden wurde, wenn jeder Eroberer einer Stadt 
dieselbe nach seinem System und seinen Absichten benennen und diese 
Benennungen mit dem Degen in der Faust einscharfen wollte, wie die 
Franzosen [es] mit Lyon, Marseille und Conde gethan haben [XXXVI]. 

Das aufstandische Marseille war am 25. August 1793 durch republikanische Truppen 

unter Carteaux besetzt und in "Ville-Sans-Nom" umbenannt worden; Lyon hatte nach 

zweimonatiger Belagerung am 9. Oktober 1793 kapituliert, drei Tage spater 

verkiindete Couthon, Mitglied des Wohlfahrtsausschusses und Vorganger Fouches als 

Handlanger des terreur, die Umbenennung der Stadt in "Ville Affranchie". Am 30. 

August 1794 - also unmittelbar vor dem Druck der sechsten Auflage des "Erxleben 

- fiel die von osterreichischen Truppen besetzte Festungsstadt Conde-sur-l'Escaut 
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80 
wieder in franzosische Hande und erhielt den Namen "Nord-Libre". Die Einwande 

gegen diese Umbenennung sind identisch mit denen gegen das hypothetische oxygene 

als verantwortlichem Agenten fiir den Ubergang vom mercure zum mercuride [vgl. 

XXXVI]. Lichtenberg stellt damit eine klare Verbindung her zwischen den 

Neologismen oxygene, "Ville-Sans-Nom", "Ville Affranchie" und "Nord-Libre": es 

sind die verbalen Ausgeburten einer momentan ("pro nunc") herrschenden 

wissenschaftlichen bzw. politischen Fraktion, die ihre Sicht der Dinge sprachlich 

verewigen, also ideologisch fixieren will. "Wie Wilhelmus Conquestor das 

Franzosische in England, so wollen sie bei ihren kleinen Eroberungen eine Nonsense-

Sprache einfiihren", heifit es, diese "Barbarei" vorwegnehmend, bereits in F 655. 

Direkt auf die Nomenklatur gemunzt - wobei es sich hier auch um den jakobinischen 

Diskurs handeln konnte - wettert er: 

Das Schlimmste ist dafi dieses System der Franzosen alle Untersuchung 
hemmt, da man gewissermaBen alles fertig daraus erklart. Ich bin 
iiberzeugt, daB nicht sowohl die Stifter, als die Apostel jetzt an nichts 
weiter denken als an Ausbreitung, und blind gegen alles sind, am 
allerwenigsten werden sie selbst Zweifel hegen [J 1968]. 

Das politische Pendant zur monologischen Sprache der neuen Chemie ist der radikale 

revolutionare Diskurs, der keine Widerrede duldet; kein Wunder, daB Lichtenberg 

die Behauptung des republik- und franzosenfreundlichen Girtanners, daB es einzig 

Die Nachricht von der Befreiung Condes war eine der ersten Botschaften, die mit Hilfe von 
Claude Chappes Telegraphensystem nach Paris ubermittelt wurde. Die erste berichtete von der 
Einnahme du Quesnoys am 15. August: eine der vielen Hinweise auf die enge Verwandtschaft von 
Kriegs- und Kommunikationstechnologie [siehe hierzu auch III: 6 a)]. 
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infolge des atmospharischen Drucks flussige Korper in der Natur gibt und ohne diesen 

Druck "alle Korper entweder im festen, oder im luftformigen Zustande sein 

[wiirden]", den "abscheuligste[n] Satz des antiphlogistischen Jacobiner-Clubs" [J 

1953] nennt57. 

Im AnschluB an die oben zitierte Passage aus dem "Erxleben" iiber die 

Umbenennung eroberter Stadte kommt Lichtenberg noch einmal auf die angestrebte 

Geometrisierung zu sprechen, allerdings mit direktem Bezug auf die revolutionare 

Selbstprasentation. Nach der Feststellung, daB "unter alien Wissenschaften.. .keine ein 

groBeres Recht [hatte] ihre Benennungen zu Definitionen zu machen" als die 

Mathematik, wird einschrankend darauf hingewiesen, daB selbst hier, "wo das 

Definierende [der Zeichen]...immer eine Richtschnur bey ihrer Formierung abgeben 

kann" [XXXVIf.], eine Mehrdeutigkeit durch Gebrauch zustandekommt: 

Ich sage nur, auch da ist es bloBes opus superogationis und das 
kiinstliche Geprage vermischt sich alsbald durch den Gebrauch. In den 
Namen Parabel, Ellipse und Hyperbel steckt mehr Wahrheit, als selbst 
mancher, der in den Feldern des Mars guten Gebrauch von diesen 

Lichtenberg hat ohnehin von Girtanners wissenschaftlichen Talenten nicht viel gehalten. In einem 
Brief an Kielmeyer vom 12. Dezember 1791 - also nach Erhalt der girtannerschen Ubersetzung der 
franzosischen Nomenklatur - beschreibt er seine chemisette Expertise auf eine Weise, die an manche 
Ausfalle gegen die oberflachlich-fluchtigen franzosischen Antiphlogistiker erinnert: "Er faBt geschwind 
und weiB eine Sache gut vorzutragen, allein die Natur selbst zu befragen, dazu taugt er schlechterdings 
nicht. Hat er etwas Gutes, so riihrt es gewiB nicht von ihm her, sondern von irgendeinem der vielen 
vortrefflichen Manner, die er auf s. Reisen kennenglernt hat und die eben nicht immer Schriftsteller 
waren. Er ist sehr schlau und weifl statt anderer Leute x ein y so fein in s. Formel zu setzen, daB der 
Teufel selbst glauben muBte, es ware von Anbeginn an ein y gewesen" [SB 4:809]. 
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H2 
Linien macht, immer wissen mochte [XXXVII] . 

Mit diesem Seitenhieb auf die elliptisch ausgerichteten Festlichkeiten auf dem 

83 

Marsfeld , die dem Volk von Paris helfen sollen, den Eintritt ins erhabene Zeitalter 

universeller Rationalitat sinnlich zu erfassen, wendet sich Lichtenberg noch einmal 

gegen die politisierte Begriffsverengung der Revolution. So wie im Falle des Begriffs 

"Organisation" die semantische Verschiebung von der Wissenschaft aufs Sozialgefuge 

zwangslaufig bedeutungserweiternd wirkt und somit zur angestrebten semantischen 

Fokussierung im Widerspruch steht, so muB selbst bei Begriffen aus dem strukturalen 

Verweisungsgefuge der Mathematik damit gerechnet werden, daB sich durch ihren 

bloBen Gebrauch im Laufe der Zeit heterogene Bedeutungen in ihnen ablagern. Die 

Praxis bewirkt einen semantischen Zuwachs, der nicht riickgangig gemacht werden 

kann. Selbst die angeblich konkurrenzlose Prazision mathematischer Ausdriicke ist 

eine Chimare und damit politisch letztlich nicht auszuschlachten54. 

Lichtenberg bezieht sich mit seiner polemischen, aber gerechtfertigten 

Verkniipfung von politischer und chemischer Neuordnung weniger auf die im vorigen 

Abschnitt angesprochene idealisierte Rationalitat des revolutionaren Diskurses der 

Jahre 1789-92 als auf die totalitare Begrifflichkeit der radikal-jakobinischen Phase 

8 2 V g l . hierzu auch K 19. 

83 
Vgl . Mona Ozouf, La fete revolutionnaire, S. 55-62, sowie Emmet Kennedy, A Cultural History 

of the French Revolution, S. 330ff. 

Der BedeutungsverschleiBung durch Gebrauch entspricht der durch ubermaBige Lekrure. Vgl . 
E 276: "Die schadliche Folge des allzu vielen Lesens ist, daB sich die Bedeutung der Worter abnutzt, 
die Gedanken werden nur so ohngefahr ausgedriickt". Hierzu mehr in 111:6 c). 
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1792-94. Seine Sprachkritik zielt vomehmlich auf das, was Higonnet den 

"lexikalische[n] Imperialismus der Jakobiner nennt. Das wirft Fragen auf, die in 

den folgenden Abschnitten behandelt werden sollen. Was ist "jakobinische 

Sprachpolitik"? Was sind die Merkmale, die Lichtenberg entweder direkt kommentiert 

hat oder die sich zu ihm in Beziehung setzen lassen? Gibt es Revolutionsereignisse 

- die im Rahmen dieser Arbeit primar S/?rac/*ereignisse darstellen - , die besonders 

hervorstechen, und die Lichtenberg nicht nur kritisierte, sondern angesichts derer er 

auch sprachtheoretische Altemativen formuliert hat? Lassen sich seine Argumente auf 

eine Struktur reduzieren, die es ermoglichen wurde, ein zugrundeliegendes 

semiotisches Modell zu erstellen? 

Patrice Higonnet, "Zur Begrifflichkeit des Jakobinismus", Franzosische Revolution als Bruch 
des gesellschaftlichen BewuRtseins, S. 221. 
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4 Zur Sprachpolitik der Franzosischen Revolution 

a) Darstellung und Einbettung ins kulturrevolutionare Konzept der regeneration 

Der wichtigste Wandel der revolutionaren Sprachpolitik zwischen den ersten 

sprachpolitischen Debatten der Nationalversammlung und dem Sturz Robespierres 

ist der Ubergang von der anfanglichen Anerkennung der linguistischen Vielfalt 

Frankreichs zum oft gewaltsam betriebenen Versuch, eine nationalsprachliche 

Vereinheitlichung herbeizufuhren. DaB die tatsachlichen Erfolge dieser Politik -

beispielsweise die Alphabetisierungskampagnen - oft weit hinter ihre Rhetorik 

zuruckfielen, spielt keine Rolle; ausschlaggebend sind die Argumentationsweise und 

die Verkniipfung von sprach- mit machtpolitischen Fragen, insbesondere wahrend 

der jakobinischen Herrschaft. 

Am 17. Januar 1790 beschlieBt die Nationalversammlung, alle offiziellen 

Dokumente vom Franzosischen in die verschiedenen patois iibersetzen zu lassen. Die 

institutionalisierte Akzeptanz der Dialekte und nichtfranzosischen Sprachen durch den 

87 
Regierungsapparat, die bis Ende 1793 andauerte , darf allerdings nicht dariiber 

86 
Zum Stand der Alphabetisierung in Frankreich vor und nach der Revolution siehe Schlieben-

Lange, "Schriftlichkeit und Mundlichkeit in der Franzosischen Revolution", S. 200f., sowie Emmet 
Kennedy, A Cultural History of the French Revolution (New Haven/London: Yale University Press, 
1989), S. 35ff. 

8 7 V g l . als Fallstudie Brigitte Schlieben-Lange, "Das Ubersetzungsburo Dugas (1791/92), Bildung 
und Ausbildung der Romania, hg. v. R. Kloepfer (Miinchen: 1979), Bd. II, S. 513-526. 



228 

hinwegtauschen, daB es von Anfang an starke Bestrebungen gab, das Franzosische 

oo 

gegen patois und Fremdsprachen durchzusetzen . Der letztlich unaufhebbare 

Widerspruch von Einheitssprache und linguistischer Vielfalt entspricht laut Higonnet 

dem Versuch, wahrend der Anfangsphase der Revolution Gleichheitsideologie und 
op 

Besitzindividualismus zu versohnen . Je mehr im Laufe der jakobinischen 

Radikalisierung Egalitat und rousseauistische Transparenz in den Vordergrund treten 

und Privatbesitz als eine Nachgeburt feudalistischer Abkapselung stigmatisiert wird, 

desto starker wird sprachliche Egalitat als Voraussetzung und Pendant der politischen 

betont. "Effacons les jargons comme nous avons efface les provinces", fordert Urbain 

Domergue, Herausgeber des radikalen Journal de la langue francaise, "la republique 

une et indivisible dans son territoire, dans son systeme politique doit etre une et 
90 

indivisible dans son langage" . Die diesbeziiglich wichtigsten Dokumente sind die 

im Namen des Wohlfahrtsausschusses im Konvent vorgetragenen rapports von 

Patrice Higonnet, "The politics of linguistic terrorism and grammatical hegemony during the 
French Revolution", Social History Vol . 5/1 (1980), S. 42. 

89 
"The strategy of the Revolutionary bourgeoisie in 1789-91 was ambiguous. On the one hand, 

concrete situations, such as inequalities of property, were respected; on the other, all Frenchmen had 
now become equal citizens. The same ambivalence was present in linguistic legislation: patois was 
tolerated, but next to it, purified more egalitarian French would also be enthroned" [Higonnet, ibid., 
S. 53; vgl auch S.45, 54, 59ff.]. 

90 
Domergue, "Adresse aux Communes et Socieles populaires de la Republique frangaise", zit. bei 

Winfried Busse, " 'La langue frangaise est un besoin pour tous'. A propos du jacobinisme linguistique", 
in: Winfried Busse/Jurgen Trabant (Hrsg.), Les Ideologues. Semiotiques, theories et politiques 
linguistiques pendant la Revolution frangaise (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins), S. 343. Zu 
Domergues Rolle in der sprachpolitischen Debatte vgl. Ulrich Ricken, "Zur Sprachdiskussiion wahrend 
der Franzosischen Revolution", Beitrdge zur Romanischen Philologie XIII/1974 Heft 1/2, S. 309ff, 
und Jacques Guihaumou, La Langue politique et la Revolution frangaise (Paris: Meridiens Klincksieck, 
1989), S. 69ff. 
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Barere97 und Gregoire92. 

In ihrer ersten Arbeit zur Rede Gregoires hat Brigitte Schlieben-Lange das 

endzeitlich-heilsgeschichtliche Fundament herausgearbeitet, das Gregoires Forderung 

zugrundeliegt, die verwirrende Vielfalt der Dialekte, Idiome und Fremdsprachen auf 

franzdsischem Staatsgebiet durch eine einheitliche Nationalsprache zu ersetzen, um 

das Mifiverhaltnis zwischen politischer und sprachlicher Entwicklung zu korrigieren: 

"Ainsi, avec trente patois diffSrents, nous sommes encore, pour le langage, la tour 

de Babel, tandis que, pour la liberte, nous formons l'avant-garde des nations!"94 

Auch Barere stellt fest: "Le despotisme maintenait la variety des idiomes: une 

monarchic doit ressembler a la tour de Babel"95. Gregoire belegt die babylonische 

Zersplitterung mit imposanten Zahlen: sechs Millionen Franzosen (bei Barere waren 

es noch 600,000) seien des Franzosischen iiberhaupt nicht, weitere drei Millionen nur 

teilweise machtig; insgesamt gebe es nur drei Millionen franzosischsprachiger 

Franzosen, von denen wiederum nur ein Teil franzosisch lesen oder gar schreiben 

Betrand Barere, "Rapport du comit6 de salut public sur les idiomes", vorgetragen am 8pluviose 
II (27.1.1794). Abdruck in Michel de Certeau/Dominique Julia/Jacques Revel, Une Politique de la 
Langue. La Revolution francaise et les patois: L 'enquete de Gregoire (Paris: Gallimard, 1975), S. 291-
299. 

92 
Abb6 Henri Gregoire, "Rapport sur la necessity et les moyens d'aneantir les patois et 

d'universaliser l'usage de la langue francaise", vorgetragen am 16 prairial II (4.6.1794). Abdruck in 
Certeau et al., op. cit., S. 300-317, 

93 

Schlieben-Lange, "Von Babel zur Nationalsprache", Lendemains 4 (1976), S. 31-44. 

9 4Gregoire, "Rapport...", S. 302. 

9 5Barere, "Rapport...", S. 296. 
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konne96. Der Ursprung dieser linguistischen Inkoharenz wird dem alten System 

angelastet, das mit alien Kraften einer nationalen Einigung vorbeugen wollte: "La 

feodalit6, qui vint ensuite morceler ce beau pays, y conserva soigneusement, cette 

disparite d'idiomes comme un moyen de reconnaitre, de ressaisir les serfs fugitifs et 

97 

de river leurs chaines" . In einem bemerkenswerten soziologischen Apercu 

beschreibt Barere, wie sich das monarchische System auf alien gesellschaftlichen 

Ebenen - und damit auch in den Kommunikationsverhaltnissen - reproduziert: 

[D]ans la monarchic meme chaque maison, chaque commune, chaque 
province, etait en quelque sorte un empire separ6 de moeurs, d'usages, 
de lois, de coutumes et de langage. Le despote avait besoin d'isoler les 
peuples, de separer les pays, de diviser les interets, d'empecher les 
communications, d'arreter la simultaneit6 des pensees et 1'identity des 
mouvements9S. 

Diese "monarchische" Herrschaft mit ihren monadischen Sprachparzellen ist jedoch 

weder mit der Absetzung des Konigs noch der Einfiihrung der Republik abgeschafft 

worden; sie besteht weiterhin, weil revolutionsfeindliche Krafte sie schiiren und 

landesweit restituieren wollen. "N'en doutons pas," ruft Domergue aus, "[PJitt a fait 

entrer la difference de nos dialectes dans ses moyens de contre-revolution''99 Wenn 

das uniforme Franzosisch Ausdruck der Revolution ist, dann sind die von ihm 

'Vgl. Gregoire, S. 302. 

'Gregoire, S. 301. 

!Barere, S. 296. Siehe auch Gregoire, S. 301. 

'Domergue, "Adresse aux communes et aux socieies populaires de la Republique", S. 357. 
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abweichenden sprachlichen Systeme und Subsysteme Manifestationen der 

Konterrevolution. Um diesen Punkt so klar und brisant wie nur moglich darzustellen, 

setzt Barere genau in die Mitte seiner Rede als zentralen politischen Signifikanten 

inn 

Vendee . Wiege des Aufstands war die durch Sprachbarrieren bedingte Unkenntnis 

der neuen Gesetze sowie der in den patois und Fremdsprachen betriebene 

antirevolutionare Fanatismus, die zusammengenommen die Existenz der Republik 

gefahrden konnen'07. Nirgendwo tritt die in der Einfiihrung angesprochene Tendenz 

der Franzosischen Revolution zur totalitaren Ausdruckskultur deutlicher zutage als 

hier : die laut Gregoire in sechzig departements gesprochenen Dialekte, patois und 

Fremdsprachen (Deutsch, Italienisch) sind nicht un-, sondern fl/irt'franzosisch. "C'est 

surtout vers nos frontieres que les dialectes, communs aux peuples des limites 

opposees, Stablissent avec nos ennemis des relations dangereuses, tandis que, dans 
l u uBarere, S. 292. Vgl . Jiirgen Trabant, "Die Sprache der Freiheit und ihre Feinde", Zeitschrift 

fiir Literaturwissenschaft und Linguistik 41 (1981), S. 73. 

1 0 1 "Citoyens, c'est ainsi que naquit la Vendee; son berceau fut l'ignorance des lois; son 
accroissement fut dans les moyens employes pour empecher la revolution d'y pehetrer, et alors les 
dieux de l'ignorance, les pretres refractaires, les nobles conspirateurs, les praticiens avides et les 
administrateurs faibles ou complices ouvrirent une place hideuse dans le sein de la France: ecrasons 
done l'ignorance. Etablissons des instituteurs de langue francaise dans les campagnes!" [Barere, S. 
294]. 

102 
Vgl . die ausgezeichnete Zusammenfassung bei Certeau et al., S. 83, die mit den in 1:3 

besprochenen Thesen von Lotman und Uspensky genau ubereinstimmt: "Depuis longtemps la quete 
de l'origine combine la volont£ de fonder une raison (par exemple une langue universelle) a celle 
d'effacer la faute (ou le crime) que, d'apres le mythe biblique de Babel, le pluriel tracait en lettres de 
feu sur les parlers humaines. Poser une origine unique, principe explicatif des langues, et surmonter 
ou contourner la culpabilite inscrite dans la proliferation des differences - celui qui, hier, affirmait le 
triomphe d'une 'verite' sur le desordre de l'histoire, et celui qui, sous la Revolution, assure a une 
'raison' le pouvoir de refaire l'histoire et constitue en heterogeneites 'feodales', 'superstitieuses' ou 
'patoisantes', les resistances qu'il (au titre d'un principe design^ comme 'origine') a pour adversaires 
moins l'erreur qu'une faute attachee a l'histoire meme. En face d'une politique de la raison, le pluriel 
apparait 'criminer; il figure le retour du multiple, de l'historique et de l'anti-raison". Das liefie sich 
auf Lavoisiers Einwande gegen die Sprachen der pra-antiphlogistischen Chemien anwenden. 
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l'etendue de la Republique, tant de jargons sont autant de barrieres qui genent les 

103 

mouvements du commerce et attenuent les relations sociales" , bemerkt Gregoire, 

wahrend Barere, der Sprache ausschlieBlich in einem politischen Bezugsrahmen 

reflektiert704, kategorisch feststellt: "Le federalisme et la superstition parlent bas-

breton; Immigration et la haine de la Republique parlent allemand; la contre-

revolution parle italien, et le fanatisme parle basque"705. Von besonderem Interesse 

ist hierbei, dafi Gregoire die Fehlerhaftigkeit der vorrevolutionaren Sprache genau so 

analysiert wie Lavoisier die Unbestimmheiten phlogistischer Begriffe. Ganz im Sinne 

Condillacs erkennt er, daB miBbrauchte Ausdrucke eine Eigendynamik entwickeln 

(eben jene bereits besprochene Tragheit der Fehlschlusse) und sich in einer Art 

Kettenreaktion fortpflanzen konnen: "Toutes les erreurs se tiennent comme toutes 

les verit6s; les prejugds les plus absurdes peuvent entrainer les consequences les plus 

funestes (...) Repetons-le: toutes les erreurs se donnent la main, comme toutes les 
- ,,106 

ventes . 

In den Reden Bareres und Gregoires manifestiert sich die zunehmende 

Radikalisierung revolutionaren SprachbewuBtseins, im Verlauf derer die anfangliche 

1 0 3 Gregoire, S. 304. 

1 0 4Trabant, "Die Sprache der Freiheit...". S. 72. 

105 

Barere, S. 295. Beide irrten. Es gibt keinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen 
Republikfeindlichkeit und Unkenntnis bzw. mangelhafter Beherrschung des Franzosischen auf dem 
Territorium der neuen Republik [Higonnet, "Lingustic terrorism...", S. 57]. 

1 0 6 Gregoire, S. 304/310 (Hervorhbg. i . Text). 
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Hinnahme binnenlandischer Kommunikationsschranken in Gestalt der Ubersetzerbiiros 

durch eine aggressivere Politik ersetzt wird, die es sich zum Ziel setzt, alien 

Landesbewohnern eine adaquate Kenntnis des Franzosischen - und das heifit 

707 

konkret: garantierte Kenntnis der neuen Gesetze der Republik - zu vermitteln. 

Barere schlagt die Entsendung von instituteurs de la langue frangaise vor, die Kindern 

Sprachunterricht geben und den Erwachsenen die vom Konvent erlassenen Gesetze 

vorlesen sollen; eine praktische Mafinahme, die zunachst eine landesweite passive 

Beherrschung des Franzosischen im Auge hat. Gregoire hingegen schwebt die 

frankophone Einsprachigkeit vor; ihm geht es nicht wie Barere um eine minimale 

Verstandigungsbasis zwischen Gesetzgeber und Volk , sondern darum, der 

politischen-nationalen Einheit die linguistische nachfolgen zu lassen. "[L]1 unite* de 

l'idiome est une partie integrante de la revolution"709. Spracheinheit garantiert den 

politischen Zusammenhalt; das Vermogen der Muttersprachler sich direkt am 

politischen ProzeB zu beteilgen, ist gleichbedeutend mit ihrer staatsbiirgerlichen 

Freiheit770. Als revolutionares Fernziel klingt - wie schon aus dem Titel des rapport 
1 0 7 " L e peuple doit connaitre les lois pour les sanctionner et leur obeir" [Gregoire, S. 303]. 

1 0 8Trabant, "Die Sprache der Freiheit...", S. 75. 

109 
Gregoire, S. 309. "Perfectionner une langue, c'est augmenterlefondsdesagesse d'une nation", 

zitiert Gregoire Lichtenbergs Kollegen Michaelis, den "celebre orientaliste allemand" [Gregoire, S. 
314]. 

110 
"Un des moyens les plus efficaces peut-etre pour electriser les citoyens, c'est de leur prouver 

que la connaissance et l'usage de la langue nationale importent a la conservation de la liberte" 
[Gregoire, S. 303]. Der Gebrauch des Verbs 'electriser" ist ein weiteres Beispiel fur die 
Umfunktionierung wissenschaftlicher Ausdrucke durch den politischen Diskurs. V g l . auch Domergue, 
"Adresse aux communes..", S. 356: "L'&ude de la langue nationale est devenue un besoin pour tous 
les citoyens, parce que tous les citoyens sont appeles par les droits de l'homme et par la constitution 
a de emplois ou il faut parler et ecrire". 
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ersichtlich - die Universalisierung des Franzosischen an: von alien 

konterrevolutionaren dialektalen, idiomatischen und fremdsprachlichen Riickstanden 

befreit, kann das neue Franzosisch (dessen Status als fortschrittlichste und 

vernunftigste aller Sprachen die Revolution schlieBlich unter Beweis gestellt hat777) 

den Traum einer Universalsprache einlosen. Auf diese Weise - so Brigitte Schlieben-

Lange - laBt 

die Erwahnung des Turmbaus zu Babel...die Moglichkeit assoziieren, 
diese Entwicklung wieder aufzuheben: Pfingsten. So ist in der 
Aufkarung auch die Moglichkeit einer Universalsprache ein wichtiges 
Thema gewesen. Die Einheit der Vernunft kann nicht in verschiedenen 
Sprachen verwirklicht werden772. 

Dieser am christlichen Heilszyklus orientierte Ubergang von Babel zu 

Pfingsten setzt konkrete sprachpolitische MaBnahmen voraus. Damit das Franzosische 

eine einheitliche, modeme und global erweiterungsfahige Sprache werden kann, 

fordert Gregoire neben orthographischen Reformen und grammatikalischen 

Neuregelungen die Festlegung des veritable sens der Worter sowie ein systematisiertes 

"[L]a plus belle langue de l'Europe, celle qui la premiere a consacr£ franchement les droits de 
rhomme et du citoyen, celle qui est chargee de transmettre au monde les plus sublimes pensees de la 
liberty et les plus grandes speculations de la politique" [Barere, S. 291]. Auch das ist (wie alles, was 
hier besprochen wird) keine Erfindung der Revolution. Higonnet verweist auf Court de Gebelin und 
andere Sprachtheoretiker der Aufklarung, welche die natiirliche Uberlegenheit des Franzosischen an 
dessen hervorstechender Abstraktionsfahigkeit festmachten: weil Abstraktion die letzte und groBte 
intellektuelle Errungenschaft des Menschen ist, erscheint das Franzosische als Kulmination sprachlicher 
Entwicklung [vgl. Higonnet, "Linguistic terrorism...", S. 52f]. Siehe auch Gregoire, S. 302, wo es 
u.a. heiBt: "Une langue universelle est, dans son genre, ce que la pierre philosophale est en chimie". 

112 
Schlieben-Lange, "Von Babel zur Nationalsprache", S. 35 (Hervorhgb. im Text). Siehe auch 

dies., "Gregoire neu gelesen", S. 561: ""Gregoirs Zeitkonzeption ist endzeitlich: die Revolution soil 
auf sprachlichem Gebiet 'Babel' durch "Pfingsten' in Form der Nationalsprache fiberwinden". 



235 

Wortbildungsverfahren, das der Sprache ermoglicht, mit den gesellschaftlichen 

113 

Neuerungen Schritt zu halten . Was den veritable sens angeht, so kommt hier die 

von der Revolution betriebene semantische Fixierung zum Ausdruck, die unter 

politischen Gesichtspunkten aus dem Bedeutungskontiuum der Worter einen 

bestimmten Teil auswahlt und verabsolutiert: "Le terme souveraine est enfin fixe a 

son veritable sens, et je maintiens qu'il serait utile de faire une revue g6n6rale des 

mots pour donner de la justesse aux definitions"774. Die Uniformisierung des 

Franzosischen sowie die damit unmittelbar zusammenhangende nationale Integration 

aller Franzosen schlagt sich auf lexikalischer Ebene in genau kontrollierten 

Bedeutungszuteilungen nieder: so wie ein Volk nur eine Sprache haben soil, so wird 

jedem Wort eine bestimmte Bedeutung zugewiesen. Synonyme sind unerwiinscht; es 

interessiert niemanden, daB die Araber dreihundert Worter haben, um "Schlange" 

oder "Pferd" zu sagen775. Der Reichtum einer Sprache besteht nicht in ihren 

Synonymen, sondern in ihrem Vermogen, Gedanken und Gefiihle auszudriicken, 

auch wenn sie niemals in der Lage sein wird, die feineren Nuancen zu erfassen. Weil 

aber die Festlegung des veritable sens von politischen Rahmenbedingung beeinfluBt 

wird, ist es nicht zu vermeiden, daB Ausdriicke auf einmal zu Synonymen werden, 

die friiher semantisch nur teil weise kongruent waren. "[S]'il y en avait dans notre 

Gregoire, S. 314ff. Vgl . Schlieben-Lange, "Gregoire neu gelesen", S. 567ff. 

4Gregoire, S. 315. 

5Gregoire, ibid. 
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langue, ce seraient sans doute monarchie et crime, ce seraient republique et vertu"116. 

Nichts entgeht dem Kampf um die justesse de mots. Im AnschluB an die 

Gefangennahme Ludwigs XVI. in Varennes entbrennt zwischen gemaBigten Kraften 

und Jakobinern eine linguistische Debatte, ob man die Flucht des Konigs nur als 

117 

enlevement oder als fuite, evasion oder gar desertion bezeichnen soil . Diskussionen 

dieser Art lieBen sich beilegen, wenn die Revolution iiber ein neues, republikanisches 

Worterbuch verfugte, das alle heiklen politischen Lexeme in Ubereinstimung mit 

dem neuen Diskurs definierte: 

Faisons un dictionnaire republicain, avoue par la raison, par le gout, 
par la saine politique, ou, chaque mot peignant une idee juste, l'oeil 
du francais ne soit plus blesse en lisant ces d6finitions academiques: 
Le roi est le souverain, le citoyen est Vhabitant d'une ville; marquis, 
baron, comte, due, prince, sont des termes de dignites. Un roi est un 
usurpateur, un tyran, l'oppresseur de la liberty publique. Un citoyen 
est un membre de la cit6, du souverain. Marquis, baron, comte, due, 
prince, sont des expressions jadis inventees par l'orgeuil, adoptees par 
la bassesse, maintenant effacees par la nouvelle egaliuS et releguees sur 
la scene pour devenir un objet de derision718. 

"Que diront les generations futures, en apprenant l'espeee de fureur avec laquelle le 

second ordre de l'Etat et le premier ordre du clerg6 ont poursuivi toutes les demandes 

Gregoire, ibid. Diese neue Identiat von monarchie und crime spielt im nachsten Abschnitt eine 
entscheidende Rolle. 

117 
Jacques Guilhaumou, "L'elite moderee et la 'propriety des mots' (1791). Propagations et usage 

des mots dans l'opinion publique", in: W. Busse/J. Trabant (eds.), Les Ideologues. Semiotiques, 
theories et politiques linguistiques pendant la Revolution frangaise, Amsterdam/Philadelphia: John 
Benjamins, 1986), S. 335. 

1 1 8 Domergue, "Adresse...", S. 359; Hervorhgb. i . Text.. 



237 

des villes?" hatte Sieves 1789 gefragt//9. Aber es scheint nicht notig, kiinftige 

Generationen abzuwarten: keine vier Jahre spater ist seine Frage beantwortet. 

Es muB noch einmal betont werden, dafi Jakobiner wie Gregoire und 

Domergue (und das gilt, wie schon angedeutet, auch fiir Sieyes720), so sehr man 

ihnen auch nachtraglich einen totalitaren Sprachidealismus vorwerfen mag, fiir sich 

beanspruchten, eine im Grunde objektbezogene, quasi materialistische Position 

einzunehmen. Die Prioritat der Dinge bleibt - im Gegensatz zur idealistischen 

Sprachtheorie, die eher mit der Gironde assoziiert wird - unangetastet, es gibt keine 

a priori naturlichen, sondern zuallererst gesellschaftlich definierte Beziehungen 

zwischen choses und mots. Beispielsweise entgegnet Real im Juli 1791 in einer Rede 

im Jakobinerclub dem Girondisten Brissot, daB dessen Versuch, genau zu definieren, 

was man unter einem Republikaner zu verstehen habe ("ce qu'on entend par 

republicain"), unzutreffend sei und an den gegebenen politischen Verhaltnissen 

vorbeigehe, weil noch keine Republik bestehe: "Ajournons done la question de la 

republique, et aujourd'hui, discutons la question du pouvoir dans l'hypothese de la 

72/ 

monarchie . In der Theorie des jakobinischen Diskurs ist das Verhaltnis von Wort 

und Ding eine Variable der Gesellschaftsverhaltnisse. Die Beweglichkeit der Sprache 

erlaubt es, sich den andernden objektiven Gegebenheiten sowie unserem Verstandnis 

dieser neuen Lage anzupassen, ohne daB den Ideen im Sinne der Sprachtheorie der 

n9Qu'est-ce que le Tiers etat?, S. 192. 

1 2 0 Siehe 11:2 [S. 196]. 

1 2 1 Z i t . bei Guilhaumou, "L'elite moderee...", S. 338. 
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722 72.? 

Ideologen eine unabdingbare Vermittlungsfunktion zukommt . Der totalitare 

"Idealismus" der Jakobiner entsteht, weil die politisch instruierte, also kunstliche 

Zuordnung eines Signifikanten zu einem Signifikat auf einmal den "wirklichen Sinn" 

ausdrucken soil, d.h. als wahre, natiirliche Beziehung erscheint724. 

Die Forderung nach orthographischen, grammatikalischen und semantischen 

Reformen gehort zum allgemeinen Projekt eines "revolutionaren 'Lakonismus' der 
725 

Rede" : der elaborierte Stil des Ancien Regime mit seinen verwirrenden 

UnregelmaBigkeiten, die letztlich der Errichtung sozial disjunktiver Soziolekte dienen, 

soil durch eine auf rationalen Prinzipien basierende uniforme und homogene 

"klassenlose" Sprache ersetzt werden. Freilich konnte auch diese Diskussion - die 

ganz abgesehen von der Revolution den Tatbestand abspiegelt, daB im Laufe des 18. 

Jahrhunderts die franzosische Orthographie mit den Wandlungen der Aussprache nicht 

Schritt gehalten hatte - auf orthographischer Ebene zu pedantisch-lacherlichen 

122 
Vgl. hierzu allgemein Brigitte Schlieben-Lange, "Vom Vergessen in der 

Sprachwissenschaftsgeschichte. Zu den 'Ideologen' und ihrer Rezeption im 19. Jahrhundert", 
Zeitschrift fur Literaturwissenschaft und Linguistik 53/54 (1984), S. 18-36. 

123 
"Gregoire teilt im wesentlichen diese Position von der Prioritat der choses, denen sich die 

Sprache angleichen miiBe. Er unterscheidet sich damit von anderen moglichen Positionen, etwa der 
idealistischen, daB neue Worter neue Realitaten erst schaffen, oder der ideologischen, daB die Analyse 
der idees als Vermittlungsinstanz zwischen mots und choses zum richtigen Sprachgebrauch fuhrt" 
[Schlieben-Lange, "Gregoire neu gelesen", S. 567; siehe auch dies., "Die Worterbiicher...", S. 150., 
sowie Jacques Guilhaumou, "L'elite moderee...,S. 323-341 und ders., La Langue politique et la 
Revolution frangaise, S. 51-68]. 

17L. " 
Dieser Ubergang von Kunstlichkeit zu Naturlichkeit - in der modernen Semiotik als 

ideologieerzeugender rhetorische Operation analysiert - wird in II: 5 b) eingehender behandelt. 
125Schlieben-Lange, "Freiheit, Gleichheit...Uniformitat", S. 50. 
126 Higonnet, "Linguistic terrorism../, S. 55. 
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Verbesserungsvorschlagen fiihren: 

Mes sierz, Tacademie fraseze et la legislatrise naturele de rimprierie; 
a le plus grat ent6ret a radre l'ortografe et noz livrez fasiles por lez 
extraen e surtdt p6r les afaz de la nasio, ci la benirot per set i 

7 07 
napresible . 

Die grammatikalischen Reformbestrebungen der Revolution basierten auf der Einsicht 

in den willkurlichen und daher formbaren Charakter der Sprache. Das widersprach 

den konservativen Stromungen der franzosischen Aufklarung, in denen Sprache als 

etwas Vorgegebenes erschien und man sich deshalb bemuhte, in grammatikalischen 

Theodizeen die im Franzosischen bekanntlich haufigen Regelabweichungen und 

Varianten als rational und systematisch darzustellen . Gregoire - hier klingt der 

von Brigitte Schlieben-Lange hervorgehobene EinfluB der chemischen Nomenclature 

an - fordert dagegen eine Angleichung von Grammatik und Orthographie an die 

logische Analogie der Dinge: 

Le second moyen, c'est de faire disparaitre toutes les anomalies 
r6sultantes soit des verbes reguliers et defectifs, soit des exceptions 
aux regies generales. A 1'institution des sourdsmuets, les enfants qui 
apprennent la langue francaise ne peuvent concevoir cette bizarrerie, 
qui contredit la marche de la nature dont ils sont les eleves; et c'est 
sous sa dictee qu'ils donnent a chaque mot declinê  conjugu6 ou 
construit, toutes les modifications qui, suivant l'analogie des choses, 

127 
Ein Vorschlag Pierre-Claude-Frangois Daunous zur orthographischen Reform, der dem 

ErziehungsausschuB der Nationalversammlung vorgelegt wurde [zit. bei Higonnet, ibid, S. 56]. 

1 2 8 V g l . Higonnet, S. 55. 
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7 2 9 

doivent en deriver 

Soweit Gregoire in seiner Rede "qui systematise le mieux les fragments de 

7 30 

theorie ideologique de la langue des Jacobins" . Seine programmatischen 

Vorschlage zur orthographischen und semantischen Erneuerung des Franzosischen 

sind Ausdruck des wachsenden Verlangens der Revolution nach einer nationalen, alle 

Lebensbereiche erfassenden regeneration. Diese Wiedergeburt - die man sich 

letztiich als kollektive Wiedererlangung verlorener Unschuld vorzustellen hat -

nahrt sich von Bildem, mit denen die ihren rationalen Idealen untreu gewordene 

Aufklarung schwanger ging. In der Hoffnung, daB dank der Revolution aus den 

Trummern der bisherigen Geschichte der "neue Mensch" hervorgehen moge, 

iiberleben die edlen Wilden und unverdorbenen Naturmenschen der neuen 
7 31 

Reiseliteratur , die fem aller korrumpierenden Einflusse erzogenen Kinder 
1 32 

Rousseaus : literarische Zeugen der Einsicht der Aufklarung nicht in die allseits 

1 2 9 Gregoire, S. 316.Neben Gregoires Vorschlag, die notorischen UnregelmaBigkeiten 
franzosischer Konjugation abzuschaffen, wurde dem Konvent auch die Eingabe vorgelegt, eine Gruppe 
von Muskern mit der Verfeinerung der Sprachmeolodie zu betrauen [Higonnet, "Linguistic 
terrorism...", S. 56]. 

130 
Renee Balibar/Dominique Laporte, Le francais national. Politique et pratiques de la langue 

nationale sous la Revolution frangaise (Paris: 1974), S. 101. 
131 

Die beste Zusammenfassung der Reiseliteratur der zwei Entdeckungszeitalter sowie ihres 
Einftusses auf die anthropologischen (und politischen) Diskussionen der Aufklarung ist Urs Bitterli, 
Die "Wilden" und die "Zivilisierten". Die europdisch-iiberseeische Begegnung (Miinchen: Deutscher 
Taschenbuch Verlag, 1982). 

132 
Vgl . allgemein Mona Ozouf, "Regeneration", Dictionnaire critique de la revolution frangaise, 

S. 821ff. 
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beschworene Autonomie oder Miindigkeit des freien Individuums, sondern in die 

tatsachlich herrschende Heteronomie, die Abhangigkeit von Sozialisationsprozessen, 

die es allerdings theoretisch erlaubt, in einer noch zu schaffenden unverdorbenen 

Gesellschaft unverdorbene Menschen aufzuziehen. Spatere, "wissenschaftlichere" 

Revolutionen mogen versucht haben, eigens zu diesem Zweck entworfene Theorien 

in die Praxis umzusetzen, die franzosischen Revolutionare lieBen sich, mehr als sie 

vielleicht ahnten, von belletristisch verbreiteten Popularmythen leiten. Durch die 

manichaistische Rhetorik Robespierres, in der das eo ipso gute Volk den eo ipso 

bosen antirevolutionaren Kraften gegenubergestellt wird, geistert das literarische 

Thema der verfolgten Unschuld; seine Beschwdrungen der vertupersecute haben mit 

Richardsons bedrohten Biigertochtern oft mehr zu tun als mit konkreten politischen 

133 

Gegebenheiten . Selbst seine Kleidung beim Fest des Hochsten Wesens - einem 

seiner letzten offentlichen Auftritte vor seiner Hinrichtung - ist ein zur Schau 

gestelltes Stuck revolutionaren LiteraturbewuBtseins: gelbe Hosen, blaue Jacke -

dem gebildeten Publikum bekannt als "Werther-Kostiim" - zeugen von der 

grassierenden sentimentalen Lesart des Romans, die den Helden als Martyrer von 

1 3 3 " 

"Man fuhlt sich fast versucht, die Robespierresche vertu persecutee als die Ubertragung eines 
literarischen Modells auf den politischen Bereich zu bezeichnen, dies um so mehr, als auch die soziale 
Konstellation bei Richardson vorgegeben ist: Clarissa gehort, als Burgermadchen, zum 'Volk' , ihr 
Verfolger und Verfuhrer Lovelace zum Adel" [H. KeBler, Terreur - Ideologic und Nomenklatur der 
revolutiondren Gewaltanwendung in Frankreich von 1770 bis 1794 (Miinchen: 1973), S. 85]. Dieses 
literarische Motiv feiert in der Franzosischen Revolution quasi ein politisches Gastspiel und kehrt, 
verstarkt und ausgebaut, im Romanen und Melodramen des 19. Jahrhunderts wieder. Bram Stokers 
Dracula ist eine spate interessante Brute (wobei hier freilich die technologischen Errungenschaften des 
Biirgertums dem mittlerweile briichig gewordenen Tugendpanzer im Kampf gegen den adligen Vampir 
zur Seite stehen mussen), insofern auch das Schmahwort "Blutsauger" als gangige Bezeichnung fiir 
Steuerpachter und andere Ausbeuter des Ancien Regimes von der Revolution nachhaltig politisiert 
wurde. 
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aller Schuld an seinem Schicksal freispricht und die Verantwortung der Gesellschaft 

7 "iA 

zuschiebt 

Die Notwendigkeit nationaler regeneration war unumstritten, Uneinigkeit 

herrschte in der Frage ihrer Durchfiihrung. Die Auseinandersetzungen, wie eine 

solche Kulturrevolution zu implementieren sei, riihren laut Mona Ozouf an den Kem 

7 35 

des Totalitarismus der Franzosischen Revolution - man mochte hinzufugen: an 

den Kem jeder Revolution. 

Fur die eine Seite - der uberwiegend, aber nicht ausschliefllich gemaBigte 

Krafte angehorten - war die Revolution selbst gleichbedeutend mit regeneration; eine 

historische Singularitat, die politischen Umsturz und kulturelle Emeuerung 

synchronisiert und neue Menschen in eine Zukunft entlaBt, die sich dieses Wunder 

nur in Erinnerung zu rufen brauchen, um nicht vom moralisch rechten Weg 

abzukommen. "Un heureux eV6nement a tout k coup ouvert une carriere immense 

aux esperances du genre humain; un seul instant a mis un siecle de distance entre 

l'homme du jour et celui du lendemain", ruft Condorcet aus, und selbst der 

Pragmatiker Mirabeau bestatigt: "Vous avez souffle sur les restes qui paraissent 

Carol Blum, Rousseau and the- Republic of Virtue. The Language of Politics in the French 
Revolution (Ithaca and London: Cornell University Press, 1986), S. 252f. Das widerspricht auf ganzer 
Linie Lichtenbergs Einschatzung der "Freuden und Tollheiten" [SB 4:239] des "Herrn Baron von 
Werthers" [E 330]. Zu den literarischen Beziigen martyrerhafter Selbstdarstellungen in der Revolution 
vgl. auch Hunt, Politics, Culture, and Class, S. 34-39. Zur theatralischen Selbstinszenierung der 
Revolution mehr in III: 3. 

Mona Ozouf, "Regeneration", Dictionnaire critique de la revolution frangaise, S. 829 
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inanimes. Tout a coup une constitution s'organise, deja ses ressorts deploient une 

force active. Le cadavre qu'a touche* la liberty se leve et recoit une vie nouvelle" . 

Es ist nicht notig, die Menschen weiterhin mit Sittengesetzen zu traktieren; sie sollen 

ihrer von den Ereignissen geadelten Natur frei und unbehelligt folgen konnen. Die 

Revolution hat eine entscheidende Weiche in der Geschichte der Menschheit gestellt, 

doch es scheint iiberfliissig, weiterhin Gleise zu legen. 

Dagegen steht die zum groBten Teil jakobinisch-radikale Auffassung, daB die 

regeneration der Revolution erst nachfolgt und nur vermittels eines umfangreichen 

Gesetzapparates herbeizufiihren ist. Jeder einzelne muB quasi in einer politisch 

determinierten Analyse sein eigenes Ich durcharbeiten und alles, was ihm die 

Vergangenheit mitgegeben hat, von sich werfen. Hier manifestiert sich der EinfluB 

der von der Revolution idealisierten antiken republikanischen Sittengesetze, 

insbesondere die drakonische Maxime des Lykurg, des spartanischen Schutzheiligen 

der Jakobiner, wonach Moral und Sittlichkeit nur aus ehernen Gesetzen entstehen 

137 

konnen . Zu dem Zweck muB der gesamte semiotische Apparat des Alltags 

reglementiert werden; die Revolution kennt in diesem Bereich keine Kleinigkeiten. 

Selbstverstandlich spielt die Sprache als allgegenwartiges Kommunikationsmedium, 

in dem sich sozial gepragte Verhaltensmuster schneller und nachhaltiger ablagern als 

anderswo, eine herausragende Rolle, doch von nun an fallt der gesamte 
136 

Zit. bei Ozouf, ibid., S. 823. Wissenschaftssprachlich ist das Mirabeau-Zitat eine interessante 
Mischung aus gesellschaftlicher Extrapolation wissenschaftlicher Ausdrucke und gewissen animistischen 
- im revolutionaren Kontext: anti-deistischen, anti-newtonschen - Einschlagen. 

1 3 7 O z o u f , S. 822. 
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Verhaltenskodex in den Zustandigkeitsbereich des Gesetzgebers. Gregoire laBt es 

sich nicht nehmen, mitten in seinen sprachpolitischen Ausfiihrungen darauf 

hinzuweisen, daB 

[l]e temps amenera sans doute d'autres reTormes necessaires dans les 
costumes, les manieres et les usages. Je ne citerai que celui d'oter le 
chapeau pour saluer, qui devrait 6tre remplac6 par une forme moins 
genante et plus expressive755. 

In beiden Auffassungen tritt das problematische Verhaltnis der Revolution zur 

Zeit hervor. Die Einsicht, daB regeneration sich gegeniiber revolution verzogert, weil 

politischer Umsturz und Kulturrevolution nicht synchronisiert sind, scheint eine 

legislative Festschreibung der Revolution erforderlich zu machen, um sie moglichst 

nahtlos in die regeneration uberfuhren zu konnen; andererseits sehen sich die 

Vertreter der radikaleren Kulturpolitik vor die Moglichkeit gestellt, daB die von der 

Revolution eingelautete neue Zeit unberechenbar und machtig genug ist, die 

gesetzlichen Verankerungen der regeneration so aufzulosen, wie sie das ancien regime 

139 

aufgelost hatte . Dem furchtbaren Verdacht, daB die Revolution niemals zur Ganze 

l 3 °Gregoire , "Rappport", S. 308. 

139 

"Or, cette rencontre avec le temps, dont Lakanal dit qu'il devrait etre le professeur unique et 
universel de la Republique, atteint a la fois les deux conceptions de la regeneration. La conscience 
de sa necessaire lenteur est evidemment mortelle aux partisans du prodige: car le temps indispensable 
a former les coeurs et les esprits ne peut etre le temps du miracle. Mais elle touche aussi les partisans 
de la reinstitution systematique et laborieuse de l'liomme nouveau, car elle postule qu'on ne pourra 
tout decreter. A Basire qui souhaite imposer un decret pour le tutoiement, Thuriot repond qu'une telle 
innovation est a laisser au temps: "Quand la raison aura fait assez de progres, alors rendons ce 
decret"; dans cette sequence causale tient l'idee la plus insupportable a des revolutionnaires; celle 
meme que va utiliser contre eux toute la pensee traditionaliste , qu'on ne peut faire l'oeuvre du temps 
a sa place". [Ozouf, op. cit., S. 829f; Hervorhbg. i . Text]. 
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die Arbeit der Geschichte ubernehmen kann und ihr letztlich unterlegen ist, begegnen 

die Kulturrevolutionare mit einer Aufstockung der Gewalt: je herrischer der Eingriff 

in die Zeit, desto eher ist es moglich, sie nach dem eigenen Bild zu formen. Die 

Revolution maBt sich an, die historische Zeit, die sie mehr als jedes andere Ereignis 

geoffnet und unbestimmbar gemacht hatte, wieder zu schlieBen und politisch-

ideologischer Kontrolle zu unterwerfen, indem sie ihr fiir alle Zeiten den eigenen 

Stempel aufzudriicken versucht. Lotman und Uspensky betrachten diese 

Zukunftsleugnung als einen charakteristischen Zug der Ausdruckskultur: 

[M]any cultures do not allow even the possibility of any kind of 
substantial change in the realization of the rules formulated by it - in 
other words, the possibility of any kind of reappraisal of its values. 
Hence, culture very often is not geared to knowledge about the future, 
the future being envisaged as time come to a stop, as a stretched out 
•now'740. 

"La probit6, la vertu, sont a l'ordre du jour, et cet ordre du jour doit 6tre 6ternel"i4;: 

in dieser erzwungenen chiliastischen Fusion von Aktualitat und Ewigkeit liegt der 

Hauptwiderspruch der Revolution. 

Lotman/Uspensky, "On the Semiotic Mechanism of Culture", S. 215. 

Gregoire, S. 312. 
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b) Lichtenbergs Reaktion 

Der Ausdruck "Reaktion" darf nicht irrefuhren. Lichtenberg hat sich nie so 

systematisch mit revolutionarer Sprachpolitik auseinandergesetzt wie mit Lavaters 

Physiognomik oder VoBens orthographischen Refomvorschlagen; sie spielt fur ihn 

auch keine so groBe Rolle wie die neue chemische Terminologie, obwohl die von ihm 

erhobenen Einwande in vielen Aspekten identisch sind. In diesem Teilabschnitt erfolgt 

eine Zusammenstellung von verstreuten Eintragungen aus den Sudelbiichern J bis L 

und ironischen Spitzen aus Kalenderaufsatzen, deren gemeinsamer Nenner zunachst 

einmal eine gelegentlich spiirbare Besorgnis Lichtenbergs ist, daB das, was er 

kritisiert, sich weiter ausbreiten konnte. Der lockere Tonfall, mit dem er gewisse 

Erscheinungen franzosischer Sprach- und Kulturpolitik verniedlichen will, kann nicht 

iiber seine Furcht hinwegtauschen, daB trotz mancher militarischer Niederlagen 

franzosische "Principia" rechtsrheinisch "sehr festen FuB gefaBt [haben]" [SB 4:829] 

und dank der Griffigkeit des revolutionaren Diskurses deutsches Denken zunehmend 

beeinflussen werden: "Die Franzosische Revolution hat durch die allgemeine Sprache, 

zu der es mit ihr gekommen ist, nun ein gewisses Wissen unter die Leute gebracht, 

das nicht leicht wieder zerstort werden wird" [L 25]. - Um die Darstellung so 

iibersichtlich wie moglich zu gestalten, sollen die im vorigen Teilabschnitt 

besprochenen Aspekte revolutionarer Sprach- und Kulturpolitik von hinten aufgerollt 

werden. Am Anfang steht das allgemeine kulturrevolutionare Konzept der 
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regeneration, von da aus wird schrittweise zu den einzelnen sprachpolitischen 

Konzepten (iiber die Lichtenberg sich ofter geauBert hat als iiber ihre allgemeine 

Einbindung) iibergeleitet. 

Lichtenberg hat die prinzipielle Moglichkeit einer totalen politischen 

Erneuerung in Form einer alles umfassenden Systemveranderung nicht geleugnet: 

Eine Republik zu bauen aus den Materialien einer niedergerissenen 
Monarchic, ist freilich ein schweres Problem. Es geht nicht, ohne bis 
jeder Stein anders gehauen ist, und dazu gehort Zeit [K 167]. 

Eine Aussage, mit der Robespierre und Gregoire einverstanden gewesen waren. 

Vermutlich hatte man sich auch darauf geeinigt, "Stein" durch "Mensch" bzw. 

"Burger" zu ersetzen. DaB die Tugend einer Gesellschaft von der Tugend ihrer 

Mitglieder abhangt, ist ein Axiom, das die Revolutionare mit den meisten ihrer 

Gegner teilen. Unuberbriickbare Gegensatze ergeben sich aus der Frage, bis zu 

welchem Grad und in welchem Zeitraum der alte Mensch bewuBt geformt werden 

kann, um neuen Tugendanspriichen zu geniigen. Daraus lassen sich Teilfragen 

ausgliedern, von denen jede einzelne Lichtenberg Raum fiir schwerwiegende 

Einspriiche gegen das revolutionare Projekt laBt. 

1. Ist der Mensch - "diese Welt von Chameleonism mit Freiheit" [SB 3:258] 

- zu revolutionieren? Kann der einzelne die staatliche Umwalzung durch individuelle 

Erneuerung erganzen? Lichtenberg ist dieser Perfektabilitat gegeniiber auBerst 

skeptisch, besonders wenn sie in relativ kurzer Zeit durch gesetzliche Lenkung 
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erfolgen soil. Er wendet Jahrzehnte schriftlich festgehaltener Selbstbeobachtung nach 

auBen in die politische Arena: zu bekannt ist ihm "das durch tausendfaches Interesse 

gespaltene und tausendfach sich selbst betriigende menschliche Herz" [SB 3:515], 

um auf eine Ausrichtung des Menschen nach idealen Begriffen hof fen zu diirfen. Was 

er dem Revolutionsphilosophen Fichte (und implizit auch Kant) vorwirft, gilt erst 

recht von den franzosischen Staats- und Menschenerneuerern: 

Aber es ist Vermessenheit zu glauben, dafi ein so gemischtes Wesen 
als der Mensch das alles je so REIN anerkennen werde. Alles was also 
der eigentlich weise Mensch tun kann, ist, alles zu einem guten Zweck 
zu leiten und dennoch die Menschen zu nehmen, wie sie sind [SB 
4:1012; Hervorhbg. i. Text]7 4 2. 

Aussagen wie diese gehoren zu den wichtigsten Belegen, wenn es darum geht, 

Lichtenbergs "humanistische", immer den Menschen im Blick behaltende Kritik der 

Revolution vorzustellen. Im Hintergrund steht das Idealbild des guten, menschlichen, 

alien gesellschaftlichen MiBhandlungen des einzelnen abholden Aufklarers. Dagegen 

muB deutlich gemacht werden, daB Lichtenberg die Revolution zwar kritisiert, weil 

sie den Menschen abstrakten Prinzipien unterordnet, diese Kritik in erster Linie aber 

nicht ausgesprochen wird, weil dem Menschen ein hoherer moralischer Wert 

Gleiches findet sich in der vielzitierten Charakterisierung seines toten Freundes Forster: 
"Forster war ein groBer obgleich noch sehr junger Mann. DaB er beides war, hat er leider! in den 
letzten Zeiten bewiesen. Anwendung freilich sehr durchdachter Prinzipien war nicht seine Sache. Es 
ging ihm wie manchen groBen Kalkulatoren, sie wissen die beste Form der Gewolbe nach Gesetzen 
der Schwere zu bestimmen, die in der Welt stattfinden, und selbst nach solchen, die in ihr stattfinden 
konnten, und sind nicht im Stand eine sichere Brficke fiber eine Gosse zu bauen" [SB 4:884; Brief vom 
16. Juni 1794 an Archenholz]. Zur kritischen Interpretation dieses Briefes siehe Rodel, Forster und 
Lichtenberg, S. 114ff. 
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beigemessen wird als den Prinzipien, sondem weil Lichtenberg den Menschen mit 

einer bestimmten Wahmehmungsstruktur ausstattet, von der jeder Versuch, ihn 

politisch lenken zu wollen, ausgehen muB. Man wird in den Sudelbuchern kaum 

Ausrufe des Schreckens und der moralischen Entriistung finden, daB in Frankreich 

tausende hingerichtet werden, aber man wird auf viele kluge Anmerkungen stoBen, 

in denen dargestellt wird, daB man sich in Frankreich falsche Begriffe von Menschen 

macht. Revolutionare MiBverstandnisse geben Lichtenberg mehr zu denken als 

revolutionare MiBhandlungen. Wo genau es der Revolution an Menschenkenntnis fehlt 

und was er ihr diesbeziiglich beizubringen hat, wird weiter unten im Detail erortert. 

2. Was fur ein Zeitraum muB fur eine kulturrevolutionare regeneration 

angesetzt werden? Naturlich hat Lichtenberg hierzu keine spezifischen Aussagen 

gemacht, genauso wenig wie die Jakobiner eine genaue Terminplanung fur ihr 

nationales Erziehungprojekt vorgelegt haben. Entscheidend ist der Einbruch der 

linearen, offenen Zeit in den politischen Diskurs. Sie erlaubt es, die Revolution bis 

an den Rand der Bedeutungslosigkeit zu relativieren. "Bastillen und Philosophien 

[werden] geboren...und sterben und wieder geboren werden und wieder sterben, so 

wie mutatis mutandis ihre Erbauer und ihre Erfinder" [SB 3:459], predigt in ihrer 

"Rede...am jiingsten Tag des 1798ten Jahres" die Ziffer 8, die bereits in ihrer 

Eigenschaft als immer wiederkehrender Bestandteil von Jahreszahlen den nur noch 

mathematisch erfaflbaren unendlichen Zeitraum andeutet, der nach der 

unwiderruflichen Aufsprengung des mittelalterlich-geschlossenen Kosmos die 

menschliche Geschichte umschliefit. Das Pathos der Zeit, das mit dem chiliastischen 
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Projekt der Kulturrevolutionare nicht zu vereinbaren ist, entnimmt Lichtenberg nicht 

zuletzt der einsetzenden Verzeitlichung der Wissenschaften im letzten Drittel des 18. 

Jahrhunderts, deren Temporalitatsstrukturen zwangslaufig von der Natur- auf die 

Sozialgeschichte ubergreifen745: 

Mit dem Menschen, sagt der groBte Physiologe, wird schon der Keim 
des Todes geboren; er ist eine Erdminer, die taglich reichhaltiger wird, 
die sich taglich dem unorganischen Ganzen unaufhaltsam wieder nahert, 
von dem sie sich eine kurze Zeit losgerissen hatte, und sich endlich, 
nach erreichtem volligen Gehalt wieder in dasselbe verliert. Dieses ist 
sicherlich das Loos alles Erschaffenen nahe um uns her, und aller 
Werke der groBten menschlichen Kunst. Die Erde, die wir unmittelbar 
betreten, besteht aus Ruinen von Geschopfen, die oft sehr viel 
dauerhafter waren, als wir, und es wird eine Zeit kommen, da man 
iiber die Egyptischen Pyramiden hinwandeln wird, wie jetzt iiber 
Carthago oder hinsegeln, wie jetzt iiber das alte Callao [VS 6: 195]. 

Die Modernisierung des biblischen Vanitas-Gedankens durch die Verzeitlichung der 

Naturgeschichte (im Zitat klingen - fur Lichtenberg auBergewohnlich 

palaontologische Antizipationen an) ermoglicht die abwertende Einordnung der 

historischen Besonderheit "Revolution" in den iibergreifenden Zeitverlauf. Analog 

dazu laBt die insbesondere von Herschel und Schroter vollzogene raumliche 

Ausweitung des Universums die historisch markanten geographischen Punkte auf der 

Erde verblassen744. Die Instrumente, die den wachsenden Weltraum erforschen, 

Vgl . hierzu allgemein Wolf Lepenies, Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller 
Selbstverstandlichkeiten in den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts (Frankfurt/Main: 
Suhrkamp, 1978). Siehe auch Abschnitt 111:1. 

1 4 4 V g l . etwa VS 6: 177-194/304ff. Die Forschungen Herschels und Schroters werden direkt zur 
politischen Situation in Beziehung gesetzt: "Wahrend sich die Granzen mancher irdischen Reiche, und 
darunter nahmentlich unsers lieben Deutschlands, immer mehr zusammenziehen, sind zwey Deutsche, 
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machen vieles auf der Erde kleiner: 

Nur vorlaufig ein Wort von den Fernrdhren, deren sich Hr. Sfchroter] 
bedient hat. Es sind beydes Herschelsche Telescope, eines von sieben, 
das andere von vier FuBen. Durch ersteres erhalt er eine tausendfache 
VergroBerung, wodurch er also Gegenstande auf dem Monde von nicht 
mehr als 188 FuBen im Durchmesser (die Bastille und die Aegyptischen 
Pyramiden sind grdBer)...wie flimmernde Piinktchen durch das Feld 
des Tubi laufen sah [VS 6:428f.]. 

Lichtenberg ist sich zumindest theoretisch mit den Kulturrevolutionaren darin einig, 

daB nur ein herrischer Eingriff in die Geschichte den unberechenbaren Auswirkungen 

der Zeit vorbeugen kann: 

AuBer der Zeit gibt es noch ein anderes Mittel groBe Veranderungen 
hervorzubringen, und das ist die - Gewalt. Wenn die eine zu langsam 
geht, so tut die andere ofters die Sache vorher [J 880; Hervorhbg. i. 
Text]. 

Daraus ergibt sich ein unmittelbarer Zusammenhang von revolutionaren Prinzipien 

und Gewalt, denn "(j]e groBer und weitaussehender der Plan ist in den eine 

Revolution hineingehort, desto mehr Leiden verrusacht sie denen die darin begriffen 

sind" [K 16]. Der Versuch, so schnell wie moglich das zu vollbringen, was der Zeit 

vorbehalten ist, und es dabei so tief zu implementieren, daB es von der Zeit auch 

nicht wieder aufgelost werden kann, fiihrt unmittelbar zur dritten Frage: 

Herschel und Schrdter, mit...Eifer...beschaftigt, die Granzen eines anderen zu erweitern (ich meine 
des Reichs unserer Kenntnis des Weltgebaudes,) und der Herrschaft des menschlichen Geistes.. .Staaten 
des Himmels zu unterwerfen, von denen sie bisher noch nicht anerkannt worden war" [VS 7:240]. Vgl 
Karl Walke, "Die Bilder und die Sachen. Eine Betrachtung fiber Herschel und seine Zeit", Photorin 
5 (1982), S. 16-27. 
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3. Kann eine Revolution dieser Art bewufit geplant und durchgefiihrt werden? 

Lichtenbergs Antwort ist eindeutig negativ: 

Wenn am Ende das Gliick des ganzen Geschlechts in einer ...kratie 
besteht, wovon wir das erste Wort der Zusammensetzung gar nicht 
kennen, und das man nach Gebrauch der Mathematiker etwa als 
x°kratie bezeichnen konnte, wer will dieses x bestimmen? Ein Freund 
las Cftra/okratie, und aus dem Innersten meiner Seele gesprochen, ich 
habe gegen diesen Wert von x nichts einzuwenden, wenn man nur erst 
iiber die Bedeutung des Wortes Christus recht eins ware, oder die so 
deutliche Bedeutung nicht mutwillig verkennen wollte. Es ist aber zu 
befiirchten, dafi auch dieses Verstandnis nur durch 
Reformationsrevolutionen und dreifiigjahrige Kriege wird bewirkt 
werden konnen [K 16; Hervorhbg. i. Text]. 

Jegliche Planung setzt eine Begriffsklarung voraus; wenn diese nicht vorab geleistet 

wird, werden die unterschiedlichen Auffassungen zu Auseinandersetzungen fiihren. 

Ware das allerdings alles, dann wiirde es Lichtenbergs Credo widersprechen, dafi eine 

erfolgreiche Hypothese nicht nur vom Konsens der Beteiligten, sondern auch von 

ihrer erfolgreichen praktischen Durchfuhrung abhangt. Das "x" mufi bestimmt und 

praktisch eingesetzt werden, erst dann lafit sich etwas uber seine eigentliche 

Bedeutung aussagen. Damit entfallt die Moglichkeit, eine Staatsveranderung 

vorauszuplanen, denn kein Plan kann die Riickkopplungen, die bei seiner 

Implementierung auftreten, vorab mitberechnen: 

Das Einreifien bei gewohnlichen Anstalten ist ein grofies Verderben, 
vorziiglich in der Politik, Okonomie und Religion. Das Neue ist dem 
Projektemacher so angenehm, aber denen, die es betrifft, gemeiniglich 
sehr unangenehm. Der erste bedenkt dabei nicht, dafi er es mit 
Menschen zu tun hat, die mit Giite unvermerkt geleitet sein wollen, und 
dafi man dadurch sehr viel mehr ausrichtet, als mit einer Umschaffung, 



254 

deren Wert denn doch erst durch die Erfahrung entschieden werden 
muB...Man machekleine Verbesserungen [K 140; Hervorhbg. i. Text]. 

Der Mensch verhalt sich zu politischen Theorien genau wie die Instrumente des 

Naturforschers zu wissenschaftlichen Hypothesen. Als Medium der Realisierung 

abstrakter Prinzipien bewirkt er, daB diese auf eine ganz bestimmte Weise 

durchgesetzt werden, die zwangslaufig im Sinne des modemen feed-back auf sie 

zuriickwirkt. Der Mensch wird zur Metapher der politischen Theorien, die genau 

wie die Instrumente infolge ihrer ausschnitthaften Begrenzung Theorien bestatigen, 

modifizieren oder ganz abschaffen konnen. "Gerechter Himmel! Wenn man die 

Brennglaser bis zum hundertfachen des beriihmten Trudanischen vergoBern konnte, 

was wiirde aus unserer phlogistischen und antiphlogistischen Chemie werden?" [VS 

7:234]. Das ist eine mdgliche Interpretation von Lichtenbergs bekannter Definition 

der Franzosischen Revolution als "Experimental-Politik" [L 322]145. Die Revolution 

ist ein nationales Laboratorium, in dem das groBe Forschungsprojekt der politischen 

Implementierung allgemeiner Prinzipien vermittels einer radikalen 

Gesellschaftsveranderung durchgefiihrt werden soil, wobei das Unternehmen zu 

scheitern droht, weil die auf ihre Plane fixierten Betreiber die experimentelle 

Riickkopplung - die Modifizierung der Theorie durch den Stand der Praxis -

auBer Acht lassen. An dieser Stelle laBt sich eine direkte Beziehung zu der eingangs 

1 4 5 V g l . zu diesem Ausdruck Johann Gottfried Seume, "Apokryphen : "In Frankreich sind durch 
die Revolution die Hefen der Nation abgegoren, und es ist durch die Running wenigstens viele Totes 
und Faules abgeschafft worden. Der Himmel behiite uns vor solchen Experimenten! Wir werden, 
furchte ich, noch kaum zu so leidlichen Resultaten kommen". Zit. in: Trager (Hrsg.), Die Franzosische 
Revolution im Spiegel der deutschen Literatur, S. 171. 
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dargestellten Auseinandersetzung in der Geschichtsschreibung der Revolution 

herstellen. Offensichtlich besteht eine gewisse Affinitat zwischen der 

Argumentationsstruktur der Revolutionare (und das schlieBt, zumindest in 

Lichtenbergs Augen, Forster mit ein) und der nachgeborener Interpreten, die in der 

Revolution einen tiefen, wenn auch "superrationalistisch" klar erklarbaren historischen 

Bruch erkennen wollen. Die Ahnlichkeit liegt vor allem in der mutmaBlichen 

Kausalbeziehung zwischen pra- oder fruhrevolutionaren Umstanden (dazu gehort das 

revolutionare BewuBtsein, die Planung der neuen Gesellschaft) und dem 

revolutionaren Projekt. Nun ist interessant, daB Francois Furet seinen Kollegen mit 

genau dem Argument zu Leibe riickt, das Lichtenberg schon benutzt hatte - dem 

Hinweis namlich, daB die revolutionare Eigendynamik unerwartete Situationen 

erschafft, die jede Planung oder nachtragliche Einzwangung in ein Kausalschema 

verbieten. Mit einem Wort: Furet kritisiert die "revolutionare" Interpretation so, wie 

Lichtenberg die revolutionare Planung kritisiert hatte: 

En effet, un phenomene comme la Revolution frangaise ne peut etre 
r&iuit a un simple schema de type causal: de ce que cette R6volution 
a des causes, il ne s'ensuit pas que son histoire tient tout entiere dans 
ses causes. Admettons un instant que ces causes soient mieux elucidees 
qu'elle le sont, ou qu'on puisse en dresser un jour un tableau plus 
op£ratoire; il reste que l'6v6nement rSvolutionnaire, du jour oil il 
eclate, transforme de fond en comble la situation anterieure et institue 
une nouvelle modality de Paction historique, qui n'est pas inscrite dans 
l'inventaire de cette situation746. 

'Furet, Penser la Revolution frangaise, S. 38f. [Hervorhbg. i . Text]. 
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Soweit Lichtenbergs Einschatzung der Moglichkeiten einer alle Lebensbereiche 

umfassenden Revolution. Sein Fazit mag zur jakobinischen Erziehungsutopie in 

krassem Widerspruch stehen, doch immerhin hat er es fur notig befunden, sich 

zumindest auf allgemeiner Ebene ernsthaft mit dem Problem auseinanderzusetzen. 

Uber die spezifischen Inhalte der franzosischen Kulturrevolution jedoch auBert er sich 

meist abschatzig. Obwohl es dafiir keinen direkten Beleg gibt, laBt sich vermuten, 

daB ihr rousseauistischer Einschlag, die Beschworung von Tugend, Unschuld, 

Herzensreinheit und Naturnahe, ihn an Erscheinungen der Anakreontik und des Sturm 

und Drang erinnerten, uber die er schon Jahrzehnte zuvor seinen Hohn ausgegossen 

hatte. In dem kleinen Aufsatz "Das Luftbad"747 - Lichtenbergs Beitrag zur 

deutschen Freikorperkultur - merkt er an, daB, sollte der Trend zu freizugigerer 

Kleidung sich fortsetzen, 

.. .der tiefe Ausschnitt am Busen, und der hohe Abschnitt am Unterrock 
sich endlich einander auf halbem Wege begegnen und zum bloBen 
Feigenblatt unserer ersten Eltern zusammenschmelzen werden. So fuhrt 
auch diese Theorie, so wie die neueste Politik auf eine baldige 
Wiederkehr vom paradiesischen Stand der Unschuld und Gleichheit [SB 
3: 128; Hervorhbg. i. Text]. 

Die revolutionare Idealisierung der antiken Republiken verspottet Lichtenberg bei 

der Kommentierung der 3. Platte von The Rake's Progress: der betrunkene Rakewell 

' * 'SB 3: 125-129. Erstveroffentlichung im GTC (1795), S. 115-126. Vgl . auch Wolfgang Promies, 
"Der Deutschen Bademeister: Georg Christoph Lichtenberg und die Wirkungen aufgeklarten 
Schreibens", Photorin 4 (1981), S. 1-15. 
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.. .kam namlich in seinem Taumel (und das ist die beste Zeit dazu) auf 
den Gedanken, die Romische Republik wieder herzustellen, und fiel 
daher mit seinem Jakobiner erbarmlich iiber den Kaiser-Zodiakus des 
ersten Jahrhunderts her, der dort oben an der Wand prangte...Die 
Tyrannen sind auch wirklich, so weit man sie sieht, alle gekopft, Nero 
ausgenommen: das war ein Bruder, ein wahrer Teufelskerl, der hatte 
Kopfxmd den sollte er auch behalten [SB 3:852; Hervorhbg. i . Text]. 

Allerdings hatte er Jahre zuvor eine Aufwertung des nuchtem-vernunftigen Spartas 

zu Lasten des eloquent-flatterhaften Athens vorgenommen, die spatere franzosische 

Parolen vorwegnimmt: 

In Athen herrschte weit weniger gesunde Vernunft als in Lakedamon. 
Die erstere Stadt war auBerst wankelmiitig, sie lieB ihre Generals 
hinrichten und bereute es, sie vergiftete den Sokrates, bestrafte seine 
Feinde und richtete ihm Ehrensaulen auf [C 182]. 

Sogar die stilistische Differenz, die von der Revolution symbolisch an der 

Gegeniiberstellung Athen-Sparta festgemacht745 und auf die Abgrenzung der 

lakonisch-prazisen Revolutionssprache vom elaborierten Stil des Ancien Regime 

iibertragen wird, wird spielerisch aufgegriffen: "Der Franke ficht; der Emigrierte 

gehet fechten" [L 454]749. 

Ironischerweise stellt nun gerade die wissenschaftliche Vorpragung, welche 

V g l . Brigitte Schlieben-Lange, "'Athene eloquentes'/'Sparte silencieuse'. Die Dichotomie der 
Stile in der Franzosischen Revolution, in: H . Gumbrecht/ K . L . Pfeiffer (ed.), Stil. Geschichten und 
Funktionen eines kulturwissenschaftlichen Diskurselements (Frankfurt: 1986), S. 155-168. 

149 
Die tiefere Ironie liegt darin, daB "fechten gehen" zu Lichtenbergs Zeiten auch "betteln" 

bedeuten kann [vgl. Franz H . Mautner (Hg.), Lichtenberg. Sudelbucher (Frankfurt/M: Insel, 1984), 
S. 653n.j. 
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den revolutionaren Diskurs von alien babylonischen Verwirrungen befreien soil, in 

den Augen Lichtenbergs eine "gelehrte Babelstiftung" [VS 7:9] dar. Mit dieser 

Einschatzung steht er nicht alleine. Mercier, vielleicht der aufmerksamste 

Revolutionszeuge, bemerkt bezuglich der revolutionaren Hofmung auf eine rational-

wissenschaftlich vollzogene Uniformierung der Sprache: "Voila ce qui a reconstruit 

pour nous la tour de babel, et ce qui a fait de la politique une logomachie"150. Dafi 

die Franzosische Revolution ein Wortkrieg ist, daB bewuBt herbeigefuhrte 

Begriffsverwirrungen zu ihren schadlichsten Auswirkungen gehoren, ist von 

Lichtenberg immer wieder betont worden. Diesbeziiglich ist einee seiner wichtigsten 

Bemerkungen der kleine, in der Sekundarliteratur nicht weiter beachtete 

Sudelbucheintrag K 146: "Sieyes ist seit 1788 wahrscheinlicher Weise die Triebfeder 

aller groBen Begebenheiten in Frankreich. (Im Jahr 1793 geschrieben)". Auch hier 

steht Lichtenberg nicht allein7 5 7, doch fragt sich, ob er sie aus den gleichen Griinden 

Zit. bei Schlieben-Lange, "Die Handworterbiicher in der Franzosischen Revolution", S. 154 
(Hervohbg. i . Text). 

151 

La cle de la Revolution frangaise lautet der Titel der neuesten Sieyes-Biographie [Jean-Denis 
Bredin (Editions de Fallois: Paris, 1988)]. "Revolutionary archetype" und "'key figure of an entire 
political generation'" nennt ihn Higonnet und fahrt fort: "No more representative figure of the 
Revolution as a whole could be found than this man, whom Lefebvre aptly described as the 'soul of 
the French juridicial revolution" [Class, Ideology, and the Rights of Nobles during the French 
Revolution, S. 255]. Als einen "Mann, der iiber sein Zeitalter emporagt, wie Luther uber das Seinige", 
beschreibt ihn Konrad Engelbert Oelsner 1792 uberschwenglich, setzt aber niichterner hinzu: "Wenn 
vom Zusammenruf der Stande, wie wir glauben, die Revolution datiert, so sind es Sieyes [sic] 
Schriften insbesondere, die ihren Charakter bestimmen" [BruchstUcke aus den Papieren eines 
Augenzeugen, in: Horst Giinther (Hg.), Die Franzosische Revolution. Berichte und Deutungen 
deutscher Schriftsteller undHistoriker (Frankfurt/M: Deutscher Klassiker Verlag), 1985, S. 286]. Eine 
Lichtenberg sehr ahnliche Einschatzung vertritt der Republikaner Wilhelm Schulz, ein Freund Biichners 
und Gottfried Kellers, in seinem Beitrag "Revolution" fur das von Carl von Rotteck und Carl Welcker 
im zensurfreien danischen Altona 1842 erschienene Staatslexikon: ""[D]a Sieyes [sic] schrieb: 'Was 
ist der dritte Stand? Nichts! Was will er werden? Alles.' sprach er nur als politische Forderung aus, 
was schon geistige Tatsache geworden war. Er hatte damit zugleich das Wort gefunden fur die Idee 
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vertritt. Wenn er politischen EinfluB im Blick hat, wieso ist es dann - vor allem 

1793 - nicht Robespierre oder Danton, bzw. in den ersten Revolutionsjahren so 

wichtige Persdnlichkeiten wie Mirabeau oder Lafayette? Geht es um intellektuelle 

Triebfedern, weshalb erwahnt Lichtenberg, der an anderer Stelle "die franzosische 

Revolution das Werk der Philosophic" [J 380] nennt, nicht Voltaire oder Rousseau 

I152 Sieyes vereint die zwei fiir Lichtenberg wichtigsten Komplexe, welche 

zusammengenommen fiir ihn einen GrofJteil der Revolution ausmachen: 

Begriffsfestlegungen und Publizistik. Der Sieyes, den er im Sinn hat, ist nicht die 

graue Parlamentseminenz oder der Drahtzieher geheimer Verschworungen, sondern 

der Verfasser von Qu'est-ce que le Tiers etat?. Wieder ist es zweifelhaft, ob 

Lichtenberg, der fiir Rechts- und Verfassungsfragen wenig Verstandnis hatte, den 

Beitrag Sieyes' zur Etablierung eines reprasentativen Wahlsystems in Frankreich zu 

153 

wiirdigen wuBte , entscheidend ist, daB der Pamphletist "das Wort gefunden [hatte] 

fur die Idee des Nationalgmto" (Schulz), daB er Ausdriicke gefunden hatte, an denen 

sich der revolutionare Diskurs orientieren konnte. Wer die Revolution in erster Linie 

als Wort- und Begriffskrieg ansieht, fiir den ist natiirlich der der wichtigste 

der Einheit des Nationahjmfes, von dem die vollziehende Gewalt von jetzt an ihre Impulse empfangen 
sollte" [in : Gunther (Hg.), ibid., S. 1055; Hervorhbg. i . Text]. 

152 
V g l . auch J 366: "Rousseau, Voltaire, Mercier und Raynal haben die franzosische Revolution 

vorhergesagt". 
153 

Vgl . Lynn Hunt, "The National Assembly", in: Keith Michael Baker (ed.), The French 
Revolution and the Creation of Modern Political Culture. Vol. 1: The Political Culture of the Old 
Regime (Oxford: Pergamon Press, 1987), S. 403-415; Keith Michael Baker, "Representation", ibid., 
S. 461-492; sowie Bronislaw Baczko, "Le contrat social des Francais: Sieyes et Rousseau", ibid., S. 
493ff. 
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Revolutionar, der sie zunachst einmal auf den Begriff bringt. In seinem fiir das 

Dictionnaire critique de la Revolution frangaise verfaBten Beitrag iiber Sieyes - einer 

der besten, wenngleich schwierigsten Einfiihrungen in die Problematik des 

revolutionaren Diskurses - schreibt Keith Baker: 

Les 6v6nements ulterieurs allaient reveler sa faiblesse dans les 
discussions orales; mais a la fin de 1788, Sieyes apparait comme un 
maitre de l'ecrit. Pour ce disciple de Condillac, anime par l'ambition 
de creer une science rationnelle de la politique en elaborant un systeme 
des signes exacts et precis, rien n'6tait plus ridicule que le lexique du 
privilege qu'il avait attaque avec un savoir-faire rhetorique infaillible 
dans ce premier pamphlets, aucune tache n'6tait plus pressante, dans 
un mode ou "la langue a survecu la chose" (Qu'est-ce que le Tiers 
etat?), que la reconstruction de l'ordre public par 1'articulation d'un 
langage politique nouveau, philosophiquement fonde sur la nature des 
choses. Lire les principaux opuscules...c'est v6ritablement assister a 
1' elaboration du discours revolutionnaire754. 

Der Vorwurf des Condillac-Schulers Sieyes an das Ancien Regime, daB dessen 

Sprache "a survecu a la chose", entspricht beinahe wortlich dem Vorwurf des anderen 

Condillac-Schulers Lavoisier an Macquer (und andere phlogistische Chemiker) 

beziiglich ihres Gebrauchs des Begriffs Phlogiston: "II a conserve le mot sans 

conserver la chose"755. Und beide Vorwiirfe wiederum ahneln jenem lutherisch 

Dictionnaire critique de la Revolution frangaise, S. 384f. 

155 
Lavoisier, Oeuvres, Band 2, S. 630. Angesichts der Tatsache, daB Lavoisier sein hypothetisches 

calorique mit vergleichbaren Argumenten und Argumentationsmustern beschreibt und verteidigt wie 
die Phlogistiker ihr Phlogiston, wendet Wilda Anderson diesen Ausdruck sehr zurecht gegen ihn selbst: 
"His argument may be logically less self-contradictory and more coherent than Stahl's, but that does 
not make it a different kind of argument. He ist still working within the realm of analytic logic and 
analogy. On both the level of the word itself and its complementary methodology, we can paraphrase 
Lavoisier's condemnation of Macquer and turn it back on Lavoisier: Whereas he claims that Macquer 
'a conserve le mot sans conserver la chose', we must conclude that Lavoisier 'a conserve la chose sans 
conserver le mot'"[77if? Languages of the Laboratory, S. 87]. 
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anmutenden sprachphilosophischen Credo Lichtenbergs: "Man muB zuweilen wieder 

die Worter untersuchen, denn die Welt kann wegriicken, und die Worter bleiben 

stehen. Also immer Sachen und keine Worter7" [G 68; Hervorhbg. i. Text]7 5 6. 

DaB Lichtenberg den Vorschlagen Daunous und anderer zur Reform der 

Rechtschreibung, hatte er von ihnen Kenntnis gehabt, mit Hohn und Spott begegnet 

ware, steht auBer Zweifel. Zu sehr ahneln ihre Bemuhungen dem unsinnigen Treiben 

VoBens und dem restlichen "Haufchen orthographischer Welterloser" [SB 3: 302]. 

Seine Hauptkritik zielt auf die semantische Ebene und richtet sich insbesondere gegen 

die von Gregoire und anderen geforderte justesse des mots in Form einer Fixierung 

des veritable sens der Worter. Nun ist es interessant, daB Gregoire - der hier 

weiterhin als wichtigster Exponent jakobinischer Sprachpolitik fungiert - und 

Lichtenberg zum Teil von gleichen Voraussetzungen ausgehen. Gregoires 

Eingestandnis, daB keine Sprache in der Lage ist, alle Gefuhle und Ideen 

157 

auszudriicken , entspricht Lichtenbergs Klage, daB wir nie "so vollstandig sprechen 

konnen als wir empfinden" [A 83], und man deshalb "oft in unserer Sprache finden 

Die gesamte sprachphilosophische Problematik dieser Arbeit ist in der Gegenuberstellung dieser 
Zitate enthalten (so wie im Kontrast zwischen den gegenteiligen Aussagen zur Polysemie des Begriffs 
Phlogiston auf S. 158). Weil Worter und Dinge sich nicht mehr entsprechen, miissen wir - so 
Lavoisier und der revolutionare Diskurs - systematisch neue Worter erfinden, um weiterhin klar und 
verstandlich iiber die Dinge reden zu konnen. Lichtenberg entgegnet: eben weil sie sich nicht mehr 
entsprechen, diirfen wir keine neuen erfinden; es bestunde die Gefahr, dafl sie erneut 
auseinanderdriften und wir am Ende mit einem ganzen unnotigen "Worter-Gehause" dastehen. 

157 
"Jamais, sans doute le nombre des expressions n'atteindra celui des affections et des idees: c'est 

un malheur inevitable auquel sont condamnees toutes les langues; cependant on peut attenuer cette 
privation" [Gregoire, "Rapport", S. 315]. 
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[wird], wieviel Regungen es in uns gibt, die feiner sind als unsere Worte und zugleich 

mit ihnen Begriffe, die iiber das ganze eine UngewiBheit verbreiten" [SB 3:501]. 

Die sprachpuristische Forderung nach Eliminierung aller Dialekte und patois findet 

ihren Gegensatz in Lichtenbergs Vorliebe fiir dialektale und soziolektale Variationen, 

sein "offensichtliche[s] Gefallen...an Dialektwdrtern und volkstumlichen 

158 

Wendungen . Man denke an den kleinen Aufsatz "Patriotischer Beitrag zur 

Methyologie der Deutschen" [SB 3:317-325]159, der im wesentlichen aus der 

Auflistung von 111 hochdeutschen und 43 plattdeutschen Metaphern fiir Trunkenheit 

besteht. Tatsachlich neigt er manchmal dazu, die Volkssprache zu idealisieren, was 

ihn weniger in die Nahe des gebildeten Sprachtheoretikers Gr6goire riickt - obwohl 

auch der sich um die Ausdruckskraft sorgte, die mit den Mundarten verschwinden 

wurde - als in die der anti-elitaren Sansculotten. "Was Unsere Deutschen von 

Herzen sprechen gleicht ihrem Rheinwein und Pumpernickel, gesund und derb aber 

nicht siiBe" [SB 3: 41Q]161. Zustimmend wird auf Moliere hingewiesen, der seine 

Stiicke seiner Haushalterin vorzulesen pflegte, um sicherzugehen, daB sie von alien 

verstanden werden. Selbst "Kantische Philosophic ohne Kants Ausdrucke in praktische 

Abhandlungen gebracht, wiirde gewiB seiner Philosophic Beifall erwerben" [L 689]. 

Geschichte der Deutschen Literatur. Sechster Band: Vom Ausgang des 17. Jahrhundert bis 
1789., hg. v. Hans-Giinther Thalheim et al. (Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1979), 
S. 689. 

159 

Erstveroffentlichung 1773 bei Dieterich in Gottingen. 

1 6 0 V g l . Gregoire, "Rapport", S. 306. 

1 6 1 Z u Lichtenbergs eigener Erfahrung mit Pumpernickel vgl. SB 4:95f. 
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Das auf die lavoisiersche Theorie abzielende Wort vom "dogmatische[n] Gerede 

vermeintlicher Aristocraten in der Naturlehre" [VS 7:160] hat sein revolutionares 

Pendant in den Ressentiments gegen Lavoisier und dem elitaren Duktus der 

antiphlogistischen Chemie, der manchen jakobinisch-plebejischen Stromungen 

durchaus nicht modellhaft fur die Sprache einer neuen basisdemokratischen 

7 /\0 

Gesellschaft erschien . 

Die deutlichste Kritik an der "wissenschaftlich" ausgerichteten revolutionaren 

Kulturpolitik findet sich in der "Rede der Ziffer 8". Die Sprecherin im "Grossen Rat 

der Ziffern" wendet sich an ihre "nach angestammter Ungleichheit, hochst zu 

verehrend[en] Mitschwestern" [SB 3:458]. Ihr uberzogenes SelbstbewuBtsein, die 

Unruhe und Zwischenrufe, die Anrede der "Gro6gutigste[n] Prasidentin" - der 

"Nulle" - als "Citoyenne" [SB 3:462], und schlieBlich die Drohung der 8, ihr 

ungebardiges Publikum "mit drei Worten zu Jakobinern zu machen" [SB 3:460], 

legen nahe, da/5 Lichtenberg bereits mit der Situierung der Rede franzosische 

Verhaltnisse im Auge hat. Die explizite Satire beginnt mit dem Hinweis auf die 

"grofie Zehnfingrigkeit" der "grofien Nation" [SB 3:461] - die spottische 

Umschreibung der franzosischen Heimfuhrungen von Kulturschatzen aus dem 

eroberten Italien und Agypten: 

Denn ihr miiBt wissen, da/3 die groBe Nation, die ihre Freiheit mit 581 
Schlachten, wovon 580 auf der Erde, und eine iiber den Wolken 

Siehe Gillispie, "The Encyclopedic and the Jacobin Philosophy of Science: A Study in Ideas 
and Consequences", S. 257. 
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vorgefallen ist, erkauft hat, die Ebnerin der machtigsten Thronen, die 
Durchstecherin der Landenge von Suez, die Abgleicherin durch 
Ungleichheit und die Kauferin des mit Geld Unkauflichen; daB, sage 
ich, diese Nation dieses Dezimal-System mit der ihr eigenen Kraft und 
Barschaft an Taten unterstiitzt, und mit dem Feldgeschrei: Friede dem 
Einmal-Eins, und Krieg alien Tafeln, Sonnenuhren und Zifferbl&ttern 
der ganzen Welt, von Westen nach Osten zieht [SB 3:461; Hervorhbg. 
i. Text]. 

Das ist selbst fiir den informierten Zeitgenossen ein biBchen viel Anspielung. Die 

"581" Schlachten entnimmt Lichtenberg laut FuBnote einem Beitrag im "Genius der 

Zeit. Juni 1798. S. 252" [SB 3:461n]. Bei der einen Luftschlacht handelt es sich um 

die Schlacht von Fleurus (1794), bei der die franzosische Armee erstmals 

wasserstoffgetriebene Ballons zur Rekogniszierung einsetzte - eine Idee, die 

Lichtenberg bereits 1783 in dem Aufsatz "Vermischte Gedanken iiber die 

Aerostatischen Maschinen" im Gottingischen Magazin der Wissenschaften und 

Litteratur angekiindigt hatte [vgl. SB 3:70]. Leider ist ihm entgangen, daB der 

Initiator der ersten militarischen Luftschiffahrt kein anderer war als Guyton de 

Morveau, einer der Griindervater der neuen Chemie764. Sein Kollege Berthollet 

wiederum reiste in Begleitung Napoleons nach Suez, um vor Ort die Moglichkeiten 

des von der Ziffer 8 erwahnten (und vom zukiinftigen Kaiser ernsthaft erwogenen) 

Kanaldurchbruchs zwischen Nil und Rotem Meer in Augenschein zu nehmen765. 

Vgl . K3:217. Siehe auch die FuBnote im Kalenderartikel "Das Neueste von der Sonne" [VS 
7:161n]. 

1 6 4 V g l . hierzu 111:2 b). 

1 6 5 Vgl K3:271. 
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Mit der Aussage, dafi die "groBe Nation" ihr "Dezimal-System" mit "Kraft 

und Barschaft an Taten unterstiitzt" betont die Sprecherin die Verzahnung der 

mathematischen Rationalisierung von Zeit, Raum und MaB mit machtpolitischen 

Aktionen. Die Durchsetzung des modernen Kulturprojektes "Abstraktion" wird jedoch 

satirisch iiber militarsche Initiativen hinaus in die religiose Sphare verlagert. Friedrich 

Schlegels zutreffende Diagnose in den Ideen, daB die franzosischen Revolutionare "ihr 

Wesen und Tun als Religion [konstruierten]"766, wird von Lichtenberg in einem der 

groBartigsten literarischen Bilder der Moderne eingefangen: 

O! wie habe ich wahrend meines Presidiums auf der Einer-Bank oft 
gelachelt, wenn man von Bonapartes geheimen Absichten sprach und 
die hauptsachlichste darunter vergaB, namlich : den Berg Sinai zu 
erobem, eine Druckerei aufdemselben anzulegen, und so das Dezimal-
System uber die ganze rechnende Welt zu verbreiten [SB 3:461; 
Hervorhbg. i. Text]. 

Zunachst einmal erlaubt dieses Bild Lichtenberg, ein Trommelfeuer an satirischen 

Seitenhieben in Richtung Paris zu schicken. Fiir ihr neues Dezimal-System wahlen 

die Franzosen den Fferkunftsort der alten zehn Gebote, weil mit der Einfiihrung des 

neuen Systems "manche Hauptartikel jenes alten Systems gleichsam aboliert" [SB 

3:462] werden. Diese antirevolutionare Spitze findet sich noch deutlicher in K 153: 

"Eine Gleichheit uns Freiheit festsetzen, so wie sie sich jetzt viele Menschen 

gedenken, das hiefte ein eilftes Gebot geben, wodurch die iibrigen zehn aufgehoben 

'Kritische Ausgabe, Band II., S. 265 (Fragment 94). 
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wiirden". Der Berg Sinai steht in Beziehung zum (zu diesem Zeitpunkt nicht langer 

relevanten) politischen Berg des (ehemaligen) Konvents. Die sexuelle Komponente, 

die bei der Kombination Lichtenberg/Frankreich nicht zu vermeiden ist, steckt in der 

Umbildung zu "Mons Sin" [ibid.]; das widerum ergibt sich aus dem Umstand, daB 

der neue Dekalog mit den "Sinus-Tafeln" beginnen wird. Die angestrebte "Universal-

Orographic" [SB 3:462] ist mithin die forcierte Durchsetzung einer politisch 

orientierten, wissenschaftlich untermauerten "allgemeinen Bergschreibung" unter 

Berufung auf religiose Weihen. Umgekehrt wird die Religionsgeschichte 

verburgerlicht: zum Plan der Sinai-Druckerei wird per FuBnote vermerkt, "ein 

Citoyen circonsis habe ihn zuerst gehabt" [SB 3:461] - womit Burger Moses 

gemeint ist. 

Zur politisch-religiosen "Orographic" gehort das "bis dato unverbiirgte" 

Geriicht, daB "zu Paris eine eigene Kommission niedergesetzt sei, die verba 

irregularia abzuschaffen" [SB 3:462n] . Damit stellt Lichtenberg nach dem 1798 

anachronistischen Bezug auf die Montagnards noch einmal unter Beweis, daB es ihm 

Vgl . auch L 549: "Die Herren vom Berge, ich meine vom ParnaB" - die ironische 
Gleichsetzung des politischen Bergs mit dem kunstlerischen Musensitz und dem akademisch-gelehrten 
Zentrum (Montparnasse als Sitz der Pariser Universitat). 

1 6 8 

Vgl . auch SB 4:991: "Im Taschen-Kalender habe ich mich ein wenig lustig iiber die Einfuhrung 
des Dezimal-Systems gemacht und dem Bonaparte, dem man so viele Unternehmungen angedichtet 
hat, auch die andichten lassen, eine Buchdruckerei auf dem Berg Sinai anlegen zu wollen und das neue 
Dezimal-System drucken zu lassen, wo das erste gedruckt worden ware, das unter manchen Volkern 
so ziemlich Eingang gefunden habe usw. Auch hatte ich gehort, daB man damit umginge, die verba 
irregularia in den Sprachen abzuschaffen..." [Brief vom 16. August 1798 an Kastner]; sowie L 517 
[Promies' Hinweis auf L 514 in SB 4:1225 ist ein Druckfehler]: "Buonaparte Buchdruckerei auf dem 
Berge Sini anzulegen, die IVte Konstitution und die neuesten Sinustafeln da zu drucken und die verba 
irregularia abzuschaffen". 
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auf eine genaue Rucksichtnahme franzosischer Sprach- und Kulturpolitik nicht 

ankommt. Die Forderung Gregoires und anderer, "...de faire disparaitre toutes les 

anomalies resultantes...des verbs reguliers et defectifs", hatte sich nicht durchsetzen 

konnen, weil die thermodorianische Reaktion nach dem Sturz und die anschlieBende 

Politik des Direktoriums eine gewifle Lockerung des linguistischen Terrorismus mit 

sich brachten769. Allerdings hat Lichtenberg seine Einschatzung revolutionarer Politik 

oft weniger von tatsachlichen Begebenheiten abhangig gemacht als von ihrer Rhetorik 

und ihren Absichtserklarungen; daher fallt es ihm nicht schwer, klare 

Verbindungslinien zu Ziehen zwischen der rhetorischen Aggression der Terrorphase, 

den Revolutionskriegen, die den anfanglich noch publizistischen Export revolutionarer 

Prinzipien militarisch fortsetzen, und den napoleonischen Eroberungen - wobei die 

napoleonischen Gesetzgebungen "vom Berge" der gleichen Logik gehorchen. Es gibt 

keine Hinweise darauf, daB Lichtenberg bei aller Faszination fur Napoleon ein 

irgendwie goetheisch geartetes Bild von ihm gehabt hatte: als Bandigung der 

Revolution durch gewaltsame, damonische Ruckfuhrung der Geschichte auf 

170 

innengeleitete Prinzipien . Im Gegenteil: "Friede dem Einmal-Eins, und Kneg alien 

Tafeln, Sonnenuhren und Zifferblattern der ganzen Welt" ist nicht der Schlachtruf der 

grande armee, sondem immer noch die Parole jakobinischer regeneration. 

Ob Lichtenberg zu Ohren gekommen ist, daB in Toulouse Handwerker 

Vgl . Higonnet, "Linguistic terrorism...", S. 62ff. 

Vgl. Winthrop-Young, "Wissenschaft als Revolutionsbewaltigung", S. 74. 
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7 77 
beauftragt wurden, die Ziffernblatter offentlicher Uhren zu "dezimalisieren"? 

Entscheidend an dieser Formulierung des franzosischen "Feldgeschrei[s]" ist weniger 

die Anspielung auf revolutionare Kalenderreform als der von ihr forcierte Gegensatz 

zwischen Abstraktion und Bildlichkeit. Moderner ausgedriickt: Lichtenberg unterstellt 

der Revolution, historisch eingebiirgerte Ikonik durch mathematische Symbolik 

7 72 

ersetzen zu wollen . Wieder lieBe sich einwenden, daB an dieser Stelle eine in 

Wirklichkeit seiten vertretene extrem rationalistische Position773 als allgemein 

zutreffend fiir revolutionare Ausdruckskultur dargestellt wird. Aber auch hier geht es 

Lichtenberg mehr um Tendenzen: und die wichtigste unter ihnen ist die ausschlieBlich 

nach Vernunftprinzipien betriebene Auswahl rein rationaler Zeichen zur Beschreibung 

und Anleitung menschlichen Zusammenlebens. Wenn er beispielsweise anmerkt, dafi 

eine "linneische[e]" Schilderung des "franzosischen Freiheitsbaum[s] ...eine gute 

Sartyre werden [konnte]" [J 1148], dann liegt der Witz nicht nur im Widerspruch 

zwischen Beschreibungsgegenstand und Beschreibungsmethode, sondern auch in dem 

Seitenhieb gegen die revolutionare Klassifikationsmanie, die sich an wissenschaftlich 

etablierten "vernunftigen" Taxonomien orientiert. Lichtenberg ist nicht gegen die 

Vernunft, sondern gegen die maBlose revolutionare Uberschatzung ihres 

Anwendungsbereiches. Diese Fehleinschatzung ergibt sich unmittelbar aus einer 

mangelhaften Kenntnis des menschlichen Wahrnehmungsvermogens, das einen 

1 7 1 V g l . Hunt, Politics, Culture and Class, S. 71. 

Noch moderner lieBe sich sagen, daB digitale Zeitnahme an die Stelle der analogen treten soil. 

1 7 3 Siehe Hunt, op. cit., S. 91. 
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natiirlichen, angeborenen Hang zu nichtrationalen, ikonischen Zeichen aufweist774. 

Die hierfur verantwortliche Instanz heiBt in lichtenbergscher Terminologie Hen, die 

rein auf die Apperzeption abstrakt-rationaler Zeichen abgerichtete Instanz Kopf. Auch 

die Sprache - insbesondere bei franzosischen Theoretikern Abbild, Trager oder 

sogar eigentliche Struktur menschlicher Rationalitat - vertragt nur ein begrenztes 

Quantum Vernunft: "Es gibt keine Sprache die gradezu in die Vernunft redet..." [B 

254]. Ein wichtiger Grand fur die Einschrankung der Vemuft liegt im Vermogen der 

nicht ausschlieBlich "vernunftig" gehandhabten Sprache, vorrationale Bereiche des 

Menschen im wahrsten Sinne zu Wort kommen zu lassen: 

Je mehr man in einer Sprache durch Vemuft unterscheiden lernt, desto 
schwerer wird einem das Sprechen derselben. Im Fertig-Sprechen ist 
viel InstinktmaBiges, durch Vernunft laBt es sich nicht erreichen. 
Gewisse Dinge miissen in der Jugend erlernt werden, sagt man, dieses 
ist von Menschen wahr, die ihre Vernunft zum Nachteil aller ubrigen 
Krafte kultivieren [D 413]. 

Die von Sprachtheoretikern der Revolution geforderte Ausrichtung des revolutionaren 

Diskurses nach dem vernunftig-wissenschaftlichen Vorbild der neuen Chemie wird 

von Lichtenberg unter negativem Vorzeichen nachvollzogen, indem er die politische 

Begrifflichkeit genauso kritisiert wie die lavoisiersche Nomenklatur. Das laBt sich 

konkret an seinen Einwanden gegen den ideologisch besetzten Kernbegriff der 

Gleichheit veranschaulichen: 

Dieser Punkt wird ausfuhrlicher im Abschnitt 11:5 c) behandelt. 
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Ich mochte wohl wissen, ob alle die wider die Gleichheit der Stande 
schreiben und dieselbe lacherlich finden recht wissen was sie sagen. 
Eine vollige Gleichheit aller Menschen, so wie etwa aller Maikafer lafit 
sich gar nicht denken, so konnen es auch die Franzosen unmoglich 
verstanden haben, denn sie reden ja iiberall von den Reichen [J 1194]. 

Das sieht auf den ersten Blick nach einem faktischen Einwand aus, d.h. 

augenscheinlich verlafit der kritische Nominalist Lichtenberg die Ausdrucksebene 

und verweist auf einen unbezweifelbaren empirischen Tatbestand, welcher zur 

Grundbedeutung des Wortes "Gleichheit" im Widerspruch steht. Doch in Wirklichkeit 

kiimmert er sich nicht darum, in welchem Verhaltnis revolutionare Rhetorik und 

soziale Wirklichkeit zueinander stehen; er beschrankt sich auf das, was in Frankreich 

gesagt und geschrieben wird. "[D]enn sie reden ja iiberall von den Reichen", heifit 

es, nicht "es gibt iiberall noch Reiche". Zu diesem Zeitpunkt erlaubt es die 

revolutionare Rhetorik noch, eine Begriffsdifferenzierung vorzunehmen und die im 

Diskurs gleichermafien vorhandenen Konzepte von formaler und materieller Egalitat 

gegeneinander auszuspielen. Im Prinzip besagt das, politische Leitparolen 

philosophisch so zu analysieren wie die wissenschaftlichen Ausdriicke "Multiplikation" 

oder "Umdrehung", um klarzustellen, dafi sie sehr unterschiedliche, teils sogar 

gegensatzliche Bedeutungen enthalten. 

So vielerlei Arten von Gleichheit es gibt, worunter es fiirchterliche 
gibt, eben so gibt es verschiedene Arten von Ungleichheit, und darunter 
welche, die eben so furchterlich sind...Ich bin iiberzeugt,...die 
Gleichheit der einen Partei, und die Ungleichheit der anderen [konnten] 
wohl gar am Ende dieselbigen Dinge mit verschiedenen Namen sein 
[K 144]. 
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In dem Moment aber, in dem der revolutionare Diskurs zur totalitaren Rhetorik einer 

Ausdruckskultur gerinnt, die jedem Ausdruck eine und nur eine bestimmte politisch 

175 

ausgerichtete Bedeutung zuordnet , konnen die weiteren Bedeutungen nicht langer 

aus den ideologisch fixierten Wdrtern herausdifferenziert, sondem miissen quasi von 

auBen, aus der Perspektive alternativer Gesichtspunkte, an sie herangetragen werden. 

Das wird aber umso schwieriger, je mehr die Worter mit dem Diskurs identifiziert 

werden, der sie definiert. Der schlimmstmogliche Fall tritt dann ein, wenn diese 

Identifikation so total ist, daB das jeweilige Wort nur durch einen Riickgriff auf 

diesen Diskurs definiert werden kann. Lavoisiers Diktum, oxygene sei fur alle 

Saurebildungen zustandig, mag schon kurz nach seinem Tod widerlegt worden sein; 

doch das in 1:9 d) beschriebene Verhaltnis von Theorie vom Diskurs hat die 

Grundlage dafiir geschaffen, daB wir noch heute die Bezeichnung 'Sauerstoff im 

Zusammenhang mit der von den Autoren der Methode entwickelten Nomenklatur und 

den in ihr enthaltenen erkenntnistheoretischen Pramissen definieren. Wie bereits 

ausgefiihrt, haben Lichtenberg und andere alternative Interpretationen iiber 

Zusammensetzung und Rolle des Sauerstoffs vorgelegt, von denen einige dem 

Der friihere Revolutionsfreund Wieland hat sich eindringlich mit revolutionaren 
Sprachentstellungen beschaftigt, beispielsweise in "Die gegenwartige Lage des Vaterlandes": "Mir 
deucht es konne nichts auffallender sein, als daB es eine Art von neuer politischer Religion ist, was 
uns von den Ciistine, Dumourier, Anselme, u.s.w. an der Spitze ihrer Heere gepredigt wird. Die 
Stifter und Verfechter dieser neuen Religion [haben]...die Volker mit gar sfiBen und freundlichen 
Worten zum Reiche der Freiheit eingeladen: so haben sie doch die groBe Maxime, keinen andem 
Glauben neben sich zu dulden... Wer nicht mit ihnen ist, ist wider sie. Wer ihren Begriff von Freiheit 
und Gleichheit nicht fur den einzig wahren erkennt, ist ein Feind des menschlichen Geschlechts..." 
[Christoph Martin Wieland, Werke, hg. v. Fritz Martini und Hans Werner Seiffert (Miinchen: Carl 
Hanser, 1967), Bd. 3, S. 716]. 
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heutigen Stand der Chemie naherkommen als Lavoisiers, doch das darf nicht dariiber 

hinwegtauschen, daB allein schon der Gebrauch des Neologismus oxygene einem 

Einschwenken auf die neue Chemie gleichkommt, angesichts dessen spezifische 

Interpretationsstreitigkeiten nicht ins Gewicht fallen. Analog dazu laBt sich 

Lichtenbergs kopfschiittelnde Feststellung "In keiner Streitigkeit, deren ich mich 

erinnere, sind je, glaube ich, die Begriffe so verstellt worden, als in der 

gegenwartigen iiber Freiheit und Gleichheit" [K 144] dahingehend interpretieren, daB 

eine differenzierte (und differenzierende) philosophische Besprechung dieser Begriffe 

unmoglich ist, weil sie nicht oder nur unter groBen Schwierigkeiten aus ihrem 

revolutionaren Rahmen herausgelost werden konnen. So wie der Revolutionar 

bestimmte Kennworter meidet, die zum linguistischen Inventar des Ancien Regime 

oder der antinationalen Konterrevolution gehoren, so ist der an tiefergehender Analyse 

interessierte deutsche Beobachter genotigt, revolutionare Kennworter entweder durch 

allgemeine, unverfanglichere Ausdriicke zu ersetzen oder sogleich im politisch 

vertretbaren Sinne neu zu definieren, um nicht schon durch ihre bloBe Benutzung zum 

Revolutionsfreund abgestempelt zu werden777. Somit ist der wichtigste Punkt der 

" Verwissenschaftlichung" revolutionarer Sprache nicht die semantische Fixierung des 

176 
Es rmiBte moglich sein, die semantischen Verschiebungen, die im Deutschen die franzosische 

Revolution begleiten, so zu interpretieren, daB die Klassik, Romantik und philosophischer Idealismus 
als Strategien politischer Wortvermeidung erscheinen, weil die Autoren iiber etwas schreiben, das sie 
nicht mit den originalen Signifikanten ausdrucken konnen. 

1 7 7 " D a s Traurigste, was die franzosische Revolution fiir uns bewirkt hat, ist unstreitig das, daB 
man jede verniinftige und von Gott und Rechts wegen zu verlangende Forderung als einen Keim von 
Emporung ansehen wird" [K 150]. Das laBt sich breits auf sprachlicher Ebene nachvollziehen, denn 
die Forderungen, die gestellt werden oder gestellt werden konnten, bestehen zu einem groBen Teil aus 
kompromittiertem Vokabular. 
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veritable sens, sondern die strukturelle Einbindung der Worter in eine umgreifende 

Redeordnung. Die revolutionare Ausdruckskultur legt fest, daB die Bedeutung eines 

Wortes nicht primar von seiner Referenz abhangt, sondern zunachst von den 

Voraussetzungen des Diskurses, in dem es seinen Platz angewiesen bekommt 

Die unmittelbare Folge dieser auch strukturell definierten Begriffsfixierung ist 

die wachsende Bereitschaft der Kritiker, ihrerseits ausschlieBliche Definitionen 

vorzunehmen, so daB am Ende unversohnliche Begriffe ohne gemeinsamen Nenner 

einander bekriegen. Es ist die eingangs erwahnte "geballte Faust, ohne die in 

politischen Disputen doch wirklich nichts von Bedeutung ausgemacht werden kann" 

[VS 7:109] und die keine KompromiBmoglichkeiten zulaBt - die alien Arten der 

Vermittlung oft noch feindlicher gegeniibersteht als dem eigentlichen Widerpart. In 

bezug auf die Gleichheit bedeutet das, "daB jene mittlere Gleichheit oder Ungleichheit 

(wie man will) von beiden Seiten gleich stark verabscheut wird" [K 144], Bei 

wissenschaftlichen Streitigkeiten sah das noch ganz anders aus. Im Vorwort zum 

"Erxleben" beschreibt Lichtenberg diesbezuglich einen Vorgang, als dessen 

NutznieBer er sich wohl gerne selbst sane: 

Untersuchung der Natur ist durch den Streit [uber die antiphlogistische 

178 
Diese Interpretation ware in der Lage, Reichardts Projekt einer Analyse revolutionarer 

Begriffsnetze zu unterstiitzen. Sein wichtiger erster Beitrag hierzu ist eine Untersuchung von 
Gansespielen und politischen Katechismen, in der "von der Bedeutungsgeschichte einzelner Begriffe 
oder auch Wortfelder, die letztlich nur ein additives Nebeneinander ergibt, zur semantischen 
Entwicklung politischer-sozialer Begriffsnetze" im Sinne einer strukturellen historischen Semantik 
iibergeleitet wird ["Netze politscher Begriffe...", Die Revolution als Bruch des gesellschaftlichen 
BewuRtseins, S. 185-215]. Auf die Gefahren methodischer Einseitigkeit bei diesem Ansatz hat vor 
allem Giinther Lottes in seinem Diskussionsbeitrag "Historische Semantik, Kontextanalyse und 
traditionelle Ideengeschichte" [ibid., S. 226-232] aufmerksam gemacht. 
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Theorie. GWY] dariiber befdrdert worden, und mehr, als durch irgend 
einen andern iiber Lehren der Physik in diesem Jahrhundert. Und was 
kann der aufrichtige Beforderer der Naturlehre GroBeres wiinschen! 
Wenn nur untersucht wird, die Triebfeder dabey moge seyn was sie 
wolle. Am Ende nimmt nach Ermiidung der Parteyen, der 
Unpartheyische alles zusammen und erntet nicht seiten bey der 
Nachwelt allein die Ehre, um welche jene vergeblich stritten [XXIfJ. 

Doch im politischen Disput gibt es keinen lachenden Dritten, sondern immer nur 

einen der zwei Streitenden, der die Oberhand behalt: 

Die Gleichheit der einen mochte wohl nichts anders sein als die 
Ungleichheit der andern. Die Gleichheit, die der Mensch hier verlangen 
kann, ist sicherlich: der ertraglichste Grad der Ungleichheit. Schade, 
daB dieses Gleichgewicht sich nur durch Druck und Gegendruck 
erhalten laBt, und daB die zuletzt anordnende Partei immer, zur 
Sicherheit und fur die Zukunft einen kleinen Ausschlag vorbehalt, und 
vorbehalten wird [SB 3:492; Hervorhbg. i. Text]. 

Das Zitat entstammt der 1796 im Gottinger Taschen Calender veroffentlichten 

Miszelle "Etwas Stoff zu Montags-Andachten". Eine ausfiihrlichere Fassung des 

Gedankens ftndet sich im Sudelbucheintrag K 144, allerdings mit einem auffallenden 

Unterschied. Hier, allein mit sich und seinem wastebook, entwickelt Lichtenberg eine 

andere, gefahrlichere Alternative. Der Dritte konnte sich in den Streit einmischen und 

obsiegen, vorausgesetzt, er wendet noch mehr Gewalt an als die urspriinglichen 

Kontrahenten: 

Es ist aber nur zu befurchten, daB jene mittlere Gleichheit oder 
Ungleichheit (wie man will) von beiden Seiten gleich stark verabscheut 
wird. Sie muB also wohl mit Gewalt eingefiihrt werden; und da ist es 
denn dem Einfuhrenden nicht zu verdenken, wenn er sich einen etwas 
starken Aussschlag gibt. Hierin liegt iiberhaupt ein allgemeiner Grand 
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von der Seltenheit guter Mittelzust&nde [K 144; Hervorhbg. i. Text]. 

In beiden Fallen wird die im wissenschaftlichen Disput mogliche vermittelnde 

Zusammenfuhrung geleugnet. Philosophie - immer im lichtenbergschen Sinne als 

Sprachkritik zu verstehen - und Politik sind nicht zu vereinen, wenn der Staat seiner 

Aufgabe nicht nachkommt, "richtige Begriffe von Gott und Natur in Umlauf zu 

7 79 

bringen" [K 148] . Solange das nicht der Fall ist, solange die Politik wesentlich aus 

der (oft modisch bestimmten) absoluten Festsetzung ideologischer Begrifflichkeiten 

besteht, bleibt ihm nur die gequalte Frage: "Allein was hilft da alles Philosophieren?" 

[K 144]iS0. 

Unter diesen Umstanden kann es nicht erstaunen, daB Lichtenberg sich aus 

der politisierten Begriffsdiskussion zuriickzieht und seine Kritik am revolutionaren 

Gleichheitskonzept nicht am Sprachgebrauch, sondem an den unterstellten "wahren" 

In der einige Jahre zuvor niedergeschriebenen Eintragung J 246 hieB es noch: "Aufklarung in 
alien Standen besteht in richtigen Begriffen von unseren wesentlichen Bedurfnissen". Bedeutet dieser 
Ubergang von der Aufkarung zum Staat, daB Lichtenberg die von der Franzosischen Revolution 
vorweggenommene moderne Aneignung der Sprache durch den Staat im Sinn hat? 

180 
Also machen deutsche Beobachter dieselbe Erfahrung wie franzosische Revolutionare: die des 

"politischen Kampfs um und Uber sprachliche Bedeutungen" [Schlieben-Lange, "Die Worterbiicher...", 
S. 153; Hervorhbg. i . Text]. Fur uns ist das eine Selbstverstandlichkeit, umso schwerer fallt es, sich 
nachtraglich vorzustellen, wie diese erste Begegnung mit dem manchmal todlichen politischen Potential 
der Sprache auf Zeitgenossen gewirkt haben muB. Eine Ahnung vermittelt die Schwierigkeit im 
Deutschen, mit Wortern umzugehen, die mit nationalsozialistischem SprachmiBbrauch identifiziert 
werden; oder, um zwei aktuellere Beispiele aufzugreifen, die unselige Diskussion, ob man die erste 
Generation der R A F als Baader-Meinhoff-Gru/jpe oder Bande bezeichnen soil (wobei die Wahl als 
Indikator einer politische Grundhaltung interpretiert wurde), oder der polemische Einsatz der 
Bezeichnung liberal im amerikanischen Prasidentschaftswahlkampf 1988. Ein Amerikaner, der mit 
einem Englander oder Kanadier iiber diesen Ausdruck diskutierte, miiBte vorab eine - im 
lichtenbergischen Sinne philosophische - Begriffsklarung leisten, um MiBverstandnissen vorzubeugen. 
"Wer in unserer Zeit" - so Brecht - "statt Volk Bevolkerung und statt Boden Landbesitz sagt, 
unterstiitzt schon viele Liigen nicht. Er nimmt den Wortem ihre faule Mystik" ["Fiinf Schwierigkeiten 
beim Schreiben der Wahrheit"]. Das laBt sich auch gegen Brecht selbst wenden, verliert deswegen 
aber nichts an allgemeiner Wahrheit. 
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Absichten der Revolutionare festmacht. Der Streit wandert von der Philosophie iiber 

die Politik in die Psychologie ab: 

Drittens untersuche man einmal unparteiisch, was eigentlich der 
Grundtrieb des Republikanismus ist. Bei den meisten wenigstens ein 
HaB gegen die GroBen. Denn man ist gewohnlich immer desto weniger 
republikanisch gesinnt, je hoher der Rang ist, den man selbst in der 
Welt bekleidet. Auch ist es schon hundertmal gsagt worden, daB die 
Verteidiger der Gleichheit eigentlich nichts wunschen, als alles hoher 
zu ihrem Horizont hinauf, aber nicht selbst zu einem tiefern herab 
gebracht zu sehen. Die beriihmte Mrs. Macaulay, eine groBe 
Gleichmacherin, konnte es dem Dr. Johnson nie vergessen, daB er sie 
nach einem solchen Dispiit, als man sich zu Tisch setzte, fragte, ob sie 
nicht ihren Kammerdiener mitessen lassen wolte [K 290]. 

Ansonsten bleibt es bei spottischen Bemerkungen iiber "Huhner-Gleichheit und 

Hahnen-Rechte" [SB 3:724; Hervorhbg. i. Text] in den Hogarth-Erlauterungen7Si. 

Man mag sie als Kostbarkeiten ironischer Zeitkritik loben; im Rahmen dieser 

Interpretation sind sie indirekte Eingestandnisse des Scheiterns eines sprachorientierten 

Aufklarungsprojektes, das mit dem Einbruch des politischen Diskurses in die 

offentliche Rede nicht fertig geworden ist. 

Vgl . SB 3: 756/786/875. 
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5 Der Prozefl gegen Ludwig XVI. 

a) Allgemeine Darstellung: zur Politisierung revolutionarer Rhetorik 

"Ein Konig wird auf Tod und Leben angeklagt, da kommen Gedanken in 

Umlauf, Verhaltnisse zur Sprache, welche fur ewig zu beschwichtigen sich das 

182 

Kdnigtum vor Jahrhunderten kraftig eingesetzt hatte" . Goethes spates Echo auf 

das epochale Ereignis beleuchtet, worauf es hier wirklich ankam: im Gegensatz zum 

iiblichen Kdnigsmord, der die Autoritat der Monarchie unangetastet laBt, erzwingt 

die formale Verurteilung des Monarchen durch die erste politische Kdrperschaft einer 

Nation ein Uberdenken der grundlegenden Prinzipien von Legitimitat und Macht. 

Die Hinrichtung Ludwigs XVI., so sehr sie kurzfristig royalistischer Legendenbildung 

Vorschub geleistet haben mag, hatte letztendlich den Effekt einer Entzauberung der 
183 

Monarchie, den keine Restauration hat ruckgangig machen konnen . Die 

Aburteilung des von Gott eingesetzten absoluten Monarchen bildete die zwangslaufige 

Kulmination der symbolischen Abrechnung mit dem Ancien Regime: Lynn Hunt 
1 fiP 

Goethe, Werke (Hamburg: Christian Wegener, 1963), Bd. X, S. 359 (Campagne in Frankreich 
1792). 

183 
So die Interpretation von Michael Walzer [Regicide and Revolution. Speeches at the trial of 

Louis XTV (London/New York: Cambridge Unversity Press, 1974), S. 69ff., und ders. "The King's 
Trial and the Political Culture of the Revolution", Colin Lucas (ed.), The French Revolution and the 
Creation of Modern Political Culture. Vol. 2: The Political Culture of the French Revolution (Oxford: 
Pergamon Press, 1988), S. 190]. Ihr ist von Ferenc Feher widersprochen worden [The frozen 
Revolution. An Essay on Jacobinism (Cambridge/New York: Cambridge University Press, 1987), S. 
103f]. 
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zufolge war der Tod Ludwigs von Anfang an im Widerstand revolutionarer Rhetorik 

gegen die traditionalen symbolischen Machtstrukturen enthalten7,54. Die 

Breitenwirkung des Ereignisses kann kaum iiberschatzt werden. So wie der eigentliche 

ProzeBverlauf im Konvent zur Herausbildung todlich verfeindeter Fraktionen 

r o c 

beitrug , so unterstiitzte die Hinrichtung des Konigs die wachsende Polarisierung 

in den Reihen der deutschen Beobachter. Sie bildet gemeinsam mit der 

Radikalisierung der Revolution im Herbst 1792 den Kairos der Rezeption, den 

wichtigsten Bezugspunkt der zunehmend antagonistischen Einschatzungen der 

Revolution. "Der Kdnigsmord hat trefflich auf viele, welche noch dem Kobold des 

franzosischen Geistes dienten, gewirkt" , bemerkt Stolberg in einem Brief an 

Friedrich Heinrich Jacobi. Lichtenberg pflichtet ihm bei: 

Druch die Ermordung Ludwigs XVI wurden Leute gegen die 
Grundsatzejener frahkischen Vandalen empfindlich, die es vorher nicht 
waren. Jene Tat war die Sprache, wodurch sie ihnen verstandlich 
wurden; und sie zu rachen, tut jetzt mancher, was er sonst nicht wurde 
getan haben [K 1]. 

"The radical break with tradition and with the justification of authority by reference to historical 
origins also implied the rejection of paternalist or patriarchal models of authority.. .The Republic might 
have her children and even her masculine defenders, but there was never a Father present...[F]rom 
the beginning radicals found themselves overturning the traditional familial analogies to power. They 
seemed to be rhetorically killing the king, their father, long before the Convention actually voted the 
death sentence" [Politics, Culture, and Class..., S 3If.]. 

185 
Diese "allmahliche Entwicklung von Gruppenidentitaten" ist einer der Thesen von Hans Ulrich 

Gumbrechts einfluBreicher Pionierstudie Funktionen parlamentarischer Rhetorik in der Franzosischen 
Revolution. Vorstudien zur Entwicklung einer historischen Textpragmatik (Miinchen: Wilhelm Fink, 
1978), S. 62ff. 

186 
Friedrich Leopold zu Stolberg, Briefe, hrsg. v. Jfirgen Behrens (Neumiinster: 1966), S. 297 

(Brief vom 17. Februar 1793). 
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Trotzdem haben ProzeB und Hinrichtung in der Geschichtsschreibung der 

Revolution lange Zeit keine eingehende Analyse erfahren. Was am 7. November 1792 

mit der Rede Maihles im Konvent begann und am Morgen des 21. Januar 1793 auf 

dem Place de la Revolution endete, wurde entweder als bereits in den 

vorangegangenen Ereignissen (Absetzung und Internierung des Konigs, Wahl des 

Konvents, Ausrufung der Republik) enthalten oder als stellvertretend fur tieferliegende 

Entwicklungen (soziookonomisch bedingte Ausdifferenzierung von Girondisten und 

Jakobinern, Genese der revolutionaren Justiz, Radikalisierung der Revolution) 

187 

dargestellt . Der Prozefi erhielt den Status eines historischen Epiphanomens, das 

sich allenfalls dazu eignete, die Realgeschichte der Revolution besser auszuleuchten. 

Michelet und Jaures bilden die Ausnahmen, und mit ihnen - wenn auch im 

philosophischen Kontext - Albert Camus. L'homme revoke beschreibt die 
T O O 

Hinrichtung Ludwigs XVI. als "charniere de notre histoire contemporaine und 
J QQ 

den Hauptschuldigen Saint-Just - den "Anti-Sade - als ersten Terroristen der 

Neuzeit, der im Namen der Tugend irdisches und damit auch gottliches Recht mit 

FiiBen tritt. 

Was weiterhin auffallt, ist das verstandliche Unbehagen der Historiker an 

Ereignissen, die ihnen eine Parteinahme aufzwingen. So unumstritten die Schuld 

187 
Vgl . Mona Ozouf, "Proces du Roi", Dictionnaire critiquede la Revolution frangaise, S.134f., 

sowie Fehei, The frozen Revolution, S. 97f. 

1 8 8 Alber t Camus, Essais, intr. par Roger Quilliot (Paris: Gallimard, 1965), S.529. 

1 8 9 Camus, S. 533. 
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Ludwigs sein mag, so kontrovers ist die Diskussion iiber die RechtmaBigkeit des 

gegen ihn eingeleiteten Verfahrens . Im Bemuhen, die Vorgange in einen groBeren 

Rahmen einzuordnen, kommt man nicht umhin, Farbe zu bekennen und sich fur oder 

gegen die eine oder andere Partei auszusprechen. Ein biBchen mag auch die 

unvorteilhafte Personlichkeit des Protagonisten das Interesse an seinem Schicksal 

gedampft haben. Ludwig XVI. war zum strahlenden Martyrer genauso wenig geeignet 

wie Dreyfus, doch wahrend dieser das unbescholtene Ziel von Verschworungen und 

Hetzkampagnen war, bedarf es im Falle Louis Capets, angesichts seines objektiv 

landesverriiterrischen Verhaltens und seiner uneinsichtigen Sturheit, einer gewissen 

Verblendung, um ihn als unschuldiges Opfer blutrunstigen Terrors zu prasentieren. 

Nun kann man Ludwig den eigenen Charakter - dessen Problematik symbolisch 

verschliisselt in Goethes M&rchen wiederkehrt797 - schwerlich zum Vorwurf 

machen. Allerdings darf man deshalb nicht iibersehen, bis zu welchem Grade seine 

Mangel Eingang in die geistige Auseinandersetzung mit dem ProzeB gefunden haben. 

Wie noch gezeigt werden soil, haben gerade seine charakterlichen Schwachen und 

seine unbourbonische Unbedarftheit - die in den Augen der Zeitgenossen als ein 

Zuriickfallen der Person hinter das erscheint, was man sich unter einem "guten 

1 9 0 V g l . erwa die aufschluBreiche Diskussion zwischen Feher [The Frozen Revolution, S. lOOff.] 
und Walzer ["The King's Trial and the Political Culture of the Revolution", in: S. 183ff.] fiber die 
Frage, wie politisch dieses politische Verfahren war. Zur Einschatzung dieser Kontroverse vgl. Harvey 
Mitchells Anmerkung in seiner Rezension von The frozen Revolution [Theory and Society 19 (1990), 
S. 251]. 

191 
Fiir eine am historischen Zeitgeschehen orientierte Interpretation von Goethes M&rchen siehe 

Hans Mayer, Das ungluckliche Bewufitsein. Zur deutschen Literaturgeschichte von Lessing bis Heine 
(Frankfurt/M: Suhrkamp, 1986), S. 315-338. 
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Konig" vorstellt - dazu beigetragen, das Kernproblem der Diskussion in den 

Vordergrund zu riicken: das Auseinanderklaffen von Person und Funktion, Charakter 

und Amt, Mensch und Konig. In einem Brief an Gleim vom Oktober 1794 bedankt 

sich Lichtenberg fur "eine Kiste mit dem geschmackvollsten Porzellan" und beschreibt 

dessen Einweihung in trauter Familienrunde: "Wenn Konige besser erzogen wiirden 

als sie es gewohnlich werden, weswegen sie bloB zu beklagen sind, ich glaube, sie 

wiirden mich eines solchen Genusses wegen beneiden konnen" [SB 4:901] - und 

wenn sie doch zu barbarisch sind, den lichtenbergischen Hausrat zu wiirdigen, dann 

hat das nichts mit ihrer Stellung zu tun, sondem mit ihren mangelnden menschlichen 

Qualitaten, weswegen sie eben "bloB zu beklagen sind", nicht aber hinzurichten. 

Was bedeutet es, einen Konig zu toten? ist die scheinbar unverfangliche Frage, 

die Michael Walzer an den Anfang seiner Uberlegungen stellt . Dahinter steckt die 

augenscheinlich noch simplere Frage, was ein Konig eigentlich ist. Offensichtlich 

hangen die im wachsenden MaBe fraktionsgebundenen Vorschlage zur Behandlung 

des angeklagten Monarchen von den Vorstellungen ab, die man sich vom Begriff 

'Konig' macht. Eine Hauptschwierigkeitjedoch, die vorab geklart werden muBte, war 

die umstrittene Tatsache, ob das Verfahren iiberhaupt einen legal abgesicherten 

Rahmen erhalten konnte. Die nach Ausrufung der Republik obsolete Verfassung von 

1791 hatte die Unverletzlichkeit der Person des Monarchen garantiert und zudem 

Walzer, "The King's Trial and the Political Culture of the Revolution", S. 183. 
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festgelegt, unter welchen Umstanden er die Kdmgswiirde einbiiBen konnte . Die 

Strafe war in jedem Fall die Absetzung; erst danach wurde aus dem zum Burger 

erniedrigten Konig eine strafrechtlich belangbare Person - freilich nur fiir die 

Straftaten, die er als Burger begeht. "Der Konig von Frankreich ist jetzt bloBer 

Pensionar von Frankreich", bemerkt Lichtenberg [J 649] - und erst als solcher 

juristisch voll haftbar. Die franzosische Verfassung kannte im Gegensatz zur 

amerikanischen, in der der President in seiner Doppelrolle als Staatsoberhaupt und 

Regierungschef eine dem Konig vergleichbare Stellung einnimmt, kein System des 

double jeopardy, das erlaubt hatte, Ludwig zunachst in einem politischen 

impeachment-^erfahren abzusetzen und ihn dann als Privatmann fiir dieselben 

Handlungen strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen794. 

Siehe Teil III, Kapitel II, Abschnittt I, Artikel ii und v-vii der Verfassung von 1791. Der Konig 
verspielt den Thron, wenn er v) sich weigert, auf die Konstitution zu schworen oder diesen Eid spater 
widerruft, vi) sich an die Spitze einer gegen die Nation gerichteten Armee setzt oder sich einer solchen 
in seinem Namem durchgefuhrten Untemehmung nicht offentlich widersetzt, oder vii) nach 
zweimonatiger Abwesenheit im Ausland nicht in die Heimat zuriickkehrt. Die Argumentation Maihles 
- des ersten Redners in der Debatte, der dem Verfahren eine juristische Legitimitat sichern wollte -
unterstellt Ludwig XVI . unter anderem, durch sein Verhalten zwischen 1789 und 1791 Artikel v) und 
vi) gebrochen und dadurch seine Immunitat eingebuBt zu haben. 

1 Q£ 
Politisch ist das impeachment insofem, als es von einer politischen Korperschaft, dem Senat, 

durchgefiihrt wird und daher die politische Gegnerschaft der "Richter" eine ausschlaggebende Rolle 
spielen kann - wie beispielsweise im miBglfickten Verfahren gegen Lincolns Nachfolger Andrew 
Johnson (1868). Es ist dem Prasidenten nicht gestattet, MiBtrauensantrage gegen seine Richter wegen 
politischer Befangenheit zu stellen. Diese Einschrankung der Grundrechte des Angeklagten wird 
dadurch aufgefangen, daB der Senat nur fiber eine Amtsenthebung, nicht aber fiber weitere 
StrafmaBnahmen entscheiden kann. Allerdings ergibt sich aus diesem double jeopardy die Moglichkeit, 
daB das strafrechtliche Verfahren den Ex-Prasidenten fur unschuldig befinden konnte, was bedeuten 
wfirde, daB er von einer Schuld freigesprochen wfirde, ffir die er im ersten Verfahren abgesetzt 
worden war. Es ist oft gesagt worden, daB Gerald Fords Pardon fur Nixon weniger eine humane Geste 
war als eine prophylaktische MaBnahme zur politischen Schadensbegrenzung: ein erfolgreiches 
Verfahren hatte das Prasidentenamt, ein Freispruch Nixons das gegen ihn in die Wege geleitete 
impeachment-^erfahren (dem er sich durch Rficktritt entzog) noch mehr Schaden zugeffigt, als es 
ohnehin schon der Fall war. Mit Blick auf das Verfahren gegen Ludwig X V I ergibt sich die 
Schwierigkeit, daB der Konvent als politisch-legislative Korperschaft zur Verurteilung des Konigs 
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Die verfassungsmaBig garantierte Immunitat, die nachtraglich aufzuheben das 

ohnehin briichige legale ProzeBgebaude vollends zum Einsturz gebracht hatte, war der 

juristische Ausdruck der Sonderstellung des Monarchen im Gesellschaftsvertrag und 

damit ein Residuum der absolutistischen Sakralitat des Monarchen in einer verstarkt 

konstitutionell ausgerichteten Verfassung. Der Konig kann, eben weil er Konig ist, 

nicht mit den gleichen RechtsmaBstaben gemessen werden wie der normale Burger: 

fur Ludwig XVI. bestand somit Moglichkeit, sich in seiner Verteidigung ganz auf 

diesen existenziell determinierten Sonderstatus zuruckzuziehen. Genau das klingt in 

einer Formulierung des SchluBpladoyers von Ludwigs fahigstem Verteidiger, 

Raymond De Seze, an: 

Dans nos idees actuelles d'egalit6, nous ne voulons voir dans un roi 
qu'un individu ordinaire, mais un roi n'est point un individu, c'est un 
etre privilegi6, un etre moral, un etre a qui une nation compose elle-
meme pour son propre bonheur une existence toute differente de la 
sienne, et avec qui elle stipule comme chef quoique seul, comme elle 
stipulerait pour ainsi dire avec une nation tout entiere . 

Allerdings verbot Ludwig De Seze, diese Satze zu auBern, und das aus einem sehr 

guten Grund. Wie noch zu zeigen sein wird, entspricht die hier angedeutete 

naturliche, auf gottlichem oder sonstigem ubergesellschaftlichen Recht beruhende 

Ausnahmestellung des Konigs strukturell jener negativen Sonderstellung, mit dem die 

genauso wenig berechtigt war wie der englische High Court of Justice zur Verurteilung Karls I - ein 
Punkt, den zu betonen letzterer nicht miide wurde [Vgl. Michael Walzer, Regicide and Revolution, S. 
46, sowie allgemein ders., "The King's Trial . . . " , S. 183-185]. 

195 
Zit. bei Arasse, La Guillotine..., S. 67. 
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Jakobiner ihren Ruf nach sofortiger Hinrichtung des Kdnigs begriindeten. In beiden 

Fallen wird der Begriff "Konig" durch eine grundlegende Qualitat definiert, die ihn 

unwiderbringlich vom Rest der Gesellschaft abtrennt. Stattdessen beschrankte sich De 

Seze auf die konstitutionell festgeschriebene Immunitat des Kdnigs und, direkt daraus 

hervorgehend, auf die UnrechtmaBigkeit des Verfahrens796. Keine Erwahnung einer 

"heiligen" Monarchie, deren gottliches Recht mit irdischen FiiBen getreten werde, nur 

der - direkt an die vielen Rousseau-Leser unter den Zuhdrern gerichtete - Appell 

zur Einhaltung eines Gesellschaftsvertrages zwischen Volk und Konig, der als 

"Strafe" einzig die bereits erfolgte Abdankung vorgesehen hatte. Im Prinzip 

wiederholte De Seze die Ausfuhrungen des verkappten Royalisten Charles-Francois-

Gabriel Morisson, der am 13. November 1792 als einziger Redner im Konvent 

konsequent auf die UnrechtmaBigkeit des ex post facto- Verfahrens gepocht und statt 

einer formellen Verurteilung Ludwigs XVI. dessen sofortige Verbannung gefordert 

hatte . Morissons Rede folgte den einfuhrenden Bemerkungen Jean-Baptiste Maihles 

vom 7. November, in denen dieser als rapporteur des eigens dafur vom Konvent 

eingesetzten Komitees Vorschlage zur formalen und juristischen Abwicklung des 

Verfahrens vorlegte. Seine Argumentation lief darauf hinaus, daB die Nation, welche 

dem Konig die Unverletztlichkeit zugestanden habe, diese mit demselben Recht 

wieder aufheben konne; was umso einsichtiger und erforderlicher sei, wenn man sich 

1 9 6 Jordan, The King's Trial, S. 130ff. 

197 
Rede abgedruckt in: Walzer, Regicide and Revolution, S. 110-120. Morissons ablehnende 

Haltung war so konsequent, daB er sich an der SchluBabstimmung iiber die Hinrichtung teilzunehmen 
weigerte. 
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vor Augen halte, daB Ludwig XVI. die Verfassung in Wahrheit nie akzeptiert habe. 

Allerdings sei nur der Konvent als gewahlte Vertretung des gesamten Volkes in der 

198 

Lage, iiber den Ex-Kdnig zu Gencht zu sitzen 

Im absoluten Gegensatz zur rigiden Buchstabentreue Morissons und der 

verfassungsrechtlichen Kasuistik Maihles steht die "beriihmteste Jungfernrede der 

Franzosischen Revolution"799, die wie ein "PistolenschuB" in die legalistischen 

Debatten fuhr . Die Ausfuhrungen Saint-Justs vom 13. November 1792 mogen zwar 

die praktische Verfahrensabwicklung nicht weiter beeinfluBt haben - der ProzeB lief 

ungefahr so ab, wie es Maihle und den meisten Girondisten vorgeschwebt hatte; die 

Jakobiner konnten sich mit ihrer Forderung, das Scheinverfahren sofort zu beenden 

und Ludwig unmittelbar hinzurichten, nicht durchsetzen -, doch Saint-Justs 

totalitare Rhetorik bildete einen absoluten Bezugspunkt, an dem sich die weitere 

Debatte orientieren muBte. "II avait eu cette puissance de donner le ton pour tout le 

proces", schreibt Michelet, "II determina le diapason. On continua de chanter au ton 
201 

de Saint-Just" . Sein Stil ist als politische Verabsolutierung des von Rousseau 

entlehnten Tugend- und Innerlichkeitsvokabulars analysiert worden , er gilt als einer 

, y o Rede abgedruckt bei Walzer, op. cit., S. 93-110. 

100 

Schama, Citizens, S. 651. 

2 0 0 M o n a Ozouf, "Proces du Roi", S. 137. 

2 0 1 Zit. in Bernhard Vinot, Saint-Just (Paris: Fayard, 1985), S. 147. 

202 
"It was during the trial of Louis XVI that Saint-Just forged the special moral vocabulary which 

he and so many of his generation had absorbed from Rousseau into an instrument of oratorical power" 
[Carol Blum, Rousseau and the Republic of Virtue, S. 169]. 
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der Erfinder des revolutionaren Idioms . Was uns hier interessiert, ist eine 

rhetorische Operation, die als Folge einer Wechselwirkung zwischen zunehmender 

politischer und sprachlicher Radikalisierung interpretiert werden kann. Der politische 

Aspekt umlaut neben der angespannten militarischen Lage die wachsende 

Ausdifferenzierung der Fraktionen im Konvent; der sprachliche Aspekt die 

konsequente Fortfiihrung des "linguistischen Terrorismus" in Form zunehmend 

eingeschrankter und politisch determinierter Bedeutungszuweisungen. Die Reden von 

Saint-Just und Robespierre sind jakobinischer Diskurs in Reinkultur: ihre 

Struktur bildet den groBtmoglichen Gegensatz zur lichtenbergischen 

Sprachauffasssung. 

Die Axiomatik Saint-Justs ist denkbar einfach. Es geht nicht darum, den Konig 

als Burger zu verurteilen, sondem als Volksfeind zu bestrafen. "L'unique but du 

comity fut de vous persuader que le roi devoit etre jug6 en simple citoyen; & moi, 

je dis que le roi doit etre jug6 en ennemi, que nous avons moins a le juger qu'a le 

"The French language, still under the influence of an age of elegance and supreme 
sophistication...became in Saint-Just's hands something new: a revolutionary idiom" [Jordan, The 
King's Trial, S. 68]. 

2 0 4 Zitiert wird nach der Originalausgabe: Opinion du Citoyen Saint-Just, depute du departement 
de I'Aisne, concernant le jugement de Louis XVI (Paris: Imprime^ par l'ordre de la Convention 
nationale, 1792). Der Kiirze halber wird nur auf diese erste, wichtigere Rede eingegangen. 

2 0 5 Zitiert wird nach: [Maximilien de] Robespierre, Discours et Rapports a la Convention, Ed. 
Marc Bouloiseau (Paris: Union Generale d'Editions), S. 63-80. - Feher hat darauf aufmerksam 
gemacht, daB Robespierre, der darum bemuht ist, die oft abstrakten Axiome Saint-Justs in praktische 
Forderungen umzusetzen, manchmal von ihm abweichende Grundpositionen vertritt [vgl. Feher, The 
frozen Revolution, S. 106f.]. 
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combattre" . Zur Diskussion stehen nicht seine Handlungen, sondern die Tatsache, 

daB er Konig ist: 

II est telle aine g6nereuse qui diroit, dans un autre temps, que le proces 
doit etre fait a un roi, non point pour les crimes de son administration, 
mais pour celui d'avoir 6t6 roi, car rien au monde ne peut legitimer 
cette usurpation; & de quelqu1 illusion, de quelques conventions que la 
royaut6 s'enveloppe207. 

Ein Konig ist durch keinerlei Gesellschaftsvertrag an den Souveran - das Volk -

gebunden; folglich teilen sie kein gemeinsames Recht: "Juger, c'est appliquer la loi. 

Une loi est un rapport de justice: quel rapport de justice y a-t-il done entre l'humanite* 

& les rois?" . Daraus ergibt sich, daB kein positives Recht existiert, kein daraus 

abgeleitetes juristisches Verfahren, das auf Ludwig XVI. angewendet werden kann. 

Die Versuche der gemaBigten Deputierten, dem ProzeB trozdem einen juristisch 

abgesicherten Rahmen zu verleihen, sind in Robespierres Augen prinzipienlose 

legalistische Tricks: "Nous invoquons des formes, parce que nous n'avons pas de 

principes"209 Die Bekampfung des Tyrannen gehort zum Recht der Nation2 7 0: eine 

2 0 6Saint-Just, Opinion..., S. 2. 

2 0 7Saint-Just, S. 6. 

2 0 8Saint-Just, S. 6. 

2 0 9Robespierre, S. 70. Walzer stellt test, daB sich Robespierres Sicht der Dinge nachtraglich 
durchgesetzt hat und wir dazu neigen, jakobinische Prinzipienkonsequenz dem angeblichen 
Winkeladvokatentum der Girondisten vorzuziehen. Allerdings setzt er hinzu: "We can best understand 
it.. .as an argument between those who thought that legal formality was itself a matter of principle and 
those whose principles required them to repudiate the law altogether. I can see no good reason why 
the second group should be accorded pride of place in the political culture of the revolution" [Walzer, 
"The King's Tr ia l . . . " , S. 191]. Das richtet sich auch gegen Feher, dessen Einschatzung des Verfahrens 
sich prinzipiell mit der brutalen Ehrlichkeit Robespierres deckt: "[T]he actual form that the trial took, 
and which Walzer regards as the victory of legal principle, was the very parody of legal procedure" 
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Meinung, der sich unter anderem auch Forster anschlieBt . Der Konig, der als eine 

Art Monstrum aus der menschlichen Gemeinschaft ausgeschlossen wird, ist eo ipso 

der "assassin d'un peuple"272, die Monarchie "est un crime eternel contre lequel tout 

homme a le droit de s'elever, de s'armer . Folglich ist, in Robespierres Worten, 

seine sofortige Hinrichtung "une mesure de salut public"2 7 4. Saint-Justs Invektive -

2/5 

die Camus nicht ohne Grand als theologisches Traktat bezeichnet - gipfelt in der 

berahmten Sentenz: "On ne peut point regner innocemment: la folie en est trop 

evidente. Tout roi est un rebelle & un usurpateur" 

[Frozen Revolution, S. 104]. Das Problem liegt nicht zuletzt darin, daB Feher eine an Prinzipien 
ausgerichtete politische ReiBbrettanalyse vollzieht und und alle politische Symbolik, d.h. die bewuBt 
eingeplanten psychologischen und emotionalen Auswirkungen politischer Aktionen vernachlassigt, 
wahrend es sich bei Walzer umgekehrt verhalt. 

[L]es formes de la procedure ne sont point dans la loi civile, mais dans la loi du droit des 
gens" [Saint-Just, S. 2]. "II n'avoit rien dans les lois de Numa pour juger Tarquin; rien dans les lois 
d'Angleterre pour juger Charles I; on les jugea selon le droit des gens" [ibid., S. 8]. 

"Ein Tyrann, ein Konig beleidigt die ersten Grundbegriffe des burgerlichen Vertrags; ehe man 
noch sagen kann, es giebt eine Gesellschaft, es giebt ein gemeinschaftliches Band der Gesellschaften, 
es giebt Gesetze, denen sich die Gesellschaft verpflichtet, mufi derjenige gerichtet seyn, der sich mehr 
Rechte, als die anderen anmaBt und seine Mitmenschen auf irgend einem Wege in Unterthanen 
umschaffen will" [Georg Forster, Werke. Sdmtliche Schriften, Tagebucher, Briefe. Band 17: Briefe 
1792 bis 1794 und Nachtrdge (Berlin: Akademie-Verlag, 1989), S.323. (Brief an Therese Forster vom 
28. Januar 1793)]. 

2 1 2Saint-Just, S. 3. 

2 1 3Saint-Just, S. 6. 

Robespierre, S. 65. "Wonderfully businesslike" nennt Walzer diesen Ausdruck ["The King's 
Tr ia l . . . " , S. 188]. Forster zitiert wortlich: "Ludwigs Tod war eine Sicherheits Maasregel" [Werke, 
ibid.}. 

2 1 5 Camus, S. 526. 

216 
Saint-Just, S. 7 (Hervorhgb. imText). Dazu das jakobinische Journal Le Republicain: "Unmot. 

U n seul mot sur les rois: il servira d'avis aux peuples qui en connaissent encore: 'on ne peut pas 
regner innocemment'. C'est toi, Saint-Just, qui annoncas si simplement cette grande et eternelle verite" 
[zit. in Vinot, Saint-Just, S. 147]. Wieland flbersetzt den gesamten Absatz aus Saint-Justs Rede in Die 
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Die manichaistische Struktur dieser Argumentation wird von Robespierre 

praktisch umgesetzt. Die moralische Verdammung des Konigs - den der ehemalige 

Poet Saint-Just "un Stranger parmi nous"2 7 7 nennt - wird historisch lokalisiert: mit 

dem Sturm auf die Tuilerien und der Ausrufung der Republik ist Ludwig bereits vom 

Volk verurteilt worden, ein ProzeB ist daher iiberflussig. Mehr noch: das Verfahren 

setzt ja zumindest die Moglichkeit der Unschuld des Angeklagten voraus, und wenn 

diese tatsachlich gerichtlich erwiesen werden sollte, dann ware die Revolution selbst 

kompromittiert: 

Louis ne peut done etre juge. II est condamnS, ou la R6publique n'est 
point absoute. Proposer de faire le proces de Louis XVI, de quelque 
maniere que ce puisse etre, c'est r6trograder vers le despotisme royal 
et constitutionnel; c'est une idee contre-revolutionnaire; car c'est mettre 
la Revolution elle-meme en litige. En effet, si Louis peut-Stre encore 
l'objet d'un proces, Louis peut-etre absous; il peut etre innocent. Que 
dis-je? II est presume* l'etre jusqu'a ce qui'il soit juge\ Mais, si Louis 
est absous, que devient la Revolution? Si Louis est innocent, tous les 

218 
defenseurs de la liberte* deviennent des calomniateurs 

gegenwdrtige Lage des Vaterlandes [Werke, Bd. 3, S. 716f.] als Beleg fur den "indepententische[n] 
Fanatismus im Jakobiner-Klub zu Paris, und sogar im Nazional-Konvent", der sich "nun auch in 
Teutschland mit allem Eifer...einer neuen Religion ausbreitet' [ibid., S. 717]. 

2 1 7Saint-Just, S. 8. 

2 1 8 

Robespierre, S. 66. Das alte Problem der Siegerjustiz: der Freispruch des Angeklagten kame 
einer Verurteilung des Gerichts gleich. Robespierres Betroffenheit fiber einen moglichen Freispruch 
Ludwigs ist ein rhetorisches Mittel, die prinzipienlose Wankelmfitigkeit der ProzeBbefurworter 
anzuprangern. Er weiB - genau wie die Betreiber des Nfirnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses -
daB das Verfahren nicht mit einem Unschuldsspruch enden darf, weil dadurch automatisch die 
politischen resp. militarischen Aktionen, die das Verfahren fiberhaupt erst ermoglichten, selbst auf der 
Anklagebank saBen. De Seze hat in seinem Pladoyer wiederholt auf diese politisch-strukturell bedingte 
Vorverurteilung hingewiesen [vgl. Jordan, The King's Trial, S. 13Iff.]. Strukturell entspricht der 
potentielle Gegensatz zwischen robespierreschem "Volksentscheid" (Tuileriensturm, Nacht vom 10. 
August) und Freispruch durch den Konvent der moglichen Aufhebung des impeachment-Mrteils durch 
den nachfolgenden zivilrechtlichen ProzeB im double jeopardy-System der amerikanischen Verfassung. 
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Saint-Just entwirft die manichaistische Struktur Volk-Konig, Robespierre riickt sie 

naher ans Zeitgeschehen, indem er sie zur Dichotomie Republik-Konigtum abandert. 

Die Pole schlieBen sich gegenseitig aus: "Louis doit mourir parce que qu'il faut que 

OIQ 210 

la patrie vive" ; "il doit mourir pour assurer le repos du peuple" . Entscheidend 

ist, daB in beiden Fallen nicht mehr von Ludwig XVI. die Rede ist, sondern von 

einem Abstraktum mit der Bezeichnung "Konig". Die rhetorische Operation, die 

dieses Paradebeispiel jakobinischen Diskurses regelt, kann verkiirzt so 

zusammengefafit werden: Saint-Just - der in Camus' Worten das Verbrechen 

erfindet, Konig zu sein - laBt die individuelle Person des Angeklagten ganz in 

seiner Funktion aufgehen; diese Funktion wiederum wird monolithisch durch eine 

bestimmte moralische Wertung definiert und findet so ihren unverruckbaren Platz in 

einer zugrundeliegenden dichotomischen Struktur. Was die Logik dieser Operation 

- insbesondere bei Robespierre - so zwingend macht, ist der Umstand, daB die 

Abstrahierung eine Politisierung darstellt, d.h. einem politischen Code unterliegt, 

der seinerseits von der manichaistischen Polaritat von Republik und Konigtum 

strukturiert wird. 

Wie laBt sich das naher erklaren? Hans Ulrich Gumbrecht zufolge waren die 

Auseinandersetzungen im Konvent von der "allmahlichen Entwicklung von 

Gruppenidentitaten"227 gekennzeichnet. Die radikale Rhetorik der Bergpartei 

2 1 9Robespierre, S. 79. 

2 2 0Saint-Just, S. 6. 

2 2 1 

Gumbrecht, Funktionen parlamentarischer Rhetorik, S. 62. 
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konfrontiert die Deputierten mit binaren, ausschliefllichen Entscheidungen und notigt 

sie, Partei zu ergreifen und sich damit der Gefahr der Identifizierung mit einer 

politischen Fraktion auszusetzen. Der ProzeB gegen Ludwig XVI. gewinnt in 

Gumbrechts Studie seinen historischen Stellenwert nicht als Vorbereitung zur 

Exekution, sondern als "Etappe des Uber gangs von einer als Diskussion 

rasonnierender Privatleute konzipierten zu einer als Machtkampf sozialer 

222 

lnteressenvertreter ausgetragenen Politik" . Das widerspricht dem rousseauistischen 

Ethos, wonach jede Form politischer Representation als Ausgliederung privilegierter 

Individuen aus der volonte generale von Ubel ist - insbesondere wenn sich 

Fraktionen bilden, die sich aus Profiteuren und Handlangern partikularer Interessen 

zusammensetzen. Die Bildung von Gruppenidentitaten folgt einem politischen Code, 

der zwischen Bildung der Konstituante und thermidorianischer Reaktion durch die 
17.3 

Wertopposition"'Die Alleinherrschaftfordernd' vs. 'die Voksherrschaftfordernd'" 

strukturiert wird. Dieser Code ist infolge der angespannten innen- und 

auBenpolitschen Lage pandemisch: er breitet sich aus und infiziert alle 

Verhaltensebenen, darunter auch solche, die bislang noch nicht mit einem politischen 

Code in Verbindung gekommen waren. "J'avais vu que tout tenoit radicalement a la 

politique" - die groBte Leistung der Franzosischen Revolution bestand darin, diese 

Einsicht Rousseaus praktisch umzusetzen224: sie hat die Politik allgegenwartig 

2 2 2Gumbrecht, S. 64 (Hervohbg im Text). 

2 2 3Gumbrecht, S. 76. 

2 2 4 V g l . Hunt, Politics, Culture, and Class, S. 1. 
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gemacht. Spatestens ab 1793 gibt es nichts, was nicht Auskunft dariiber gibt, wie man 

es mit der Republik halt. Man erinnnere sich an Gregoires Anmerkung, das 

Hutabziehen durch eine republikanischere Geste zu ersetzen. Die neue potentielle 

Ubiquitat der Politik ("Alles kann politisch interpretiert werden") wird im Laufe des 

Terrors derart verscharft, daB schlieBlich alle anderen Bewertungssysteme durch den 

politschen Code unterdriickt werden und dieser allein ubrigbleibt ("Alles mufi politisch 

interpretiert werden"). Alles ist politisch, und alles muB dementsprechend 

wahrgenommen werden - Dinge, Ereignisse und vor allem Menschen: 

Es scheinen historische Charakteristika der Epoche zwischen 1792 und 
1794 zu sein, daB die im politischen System zu prasentierende und zu 
identifizierende Identitat sehr umfassend war (auch die im Privatleben 
gespielten Rollen wurden fiir 'politische' Identifizierung relevant), und 
daB die Identifizierung einer einzigen Rolle durch den negativen 
Codewert normalerweise die 'Entlarvung' des Einzelnen des 
Handelnden, das heiBt: die Identifizierung seiner gesamten Identitat als 
'konigsfreundlich' oder 'die Tyrannis anstrebend' nach sich zog. 
Folglich war prasentierte Identitdt nur dann ungef&hrdet, wenn das 
Handeln eines Individuums auf alien fur das politische System 
relevanten Rollenebenen so vollzogen wurde, daR ihm allein der 
politische Codewert zuzuordnen war225. 

Es versteht sich von selbst, daB Ludwig XVI. von dieser durch den politischen Code 

determinierten Bewertung starker betroffen war als jeder andere. SchlieBlich bildet 

er als Konig selbst den "negativen Codewert", den antithetischen Pol in der binaren 

Struktur, die Volks- gegen Alleinherrschaft stellt. Der "elende Mensch" (Forster) 

'Gumbrecht, S. 77f. (Hervorhbg. i . Text). 

'Werke, ibid. 
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Louis Capet spielt keine Rolle. Es fallt auf, daB in den Reden von Saint-Just und 

227 

Robespierre die Person Ludwigs trotz namentlicher Erwahnung nicht auftaucht 

"[J]e n'ai pour Louis ni amour, ni haine" , bemerkt Robespierre kuhl. Sein 

individuelles Verhalten ist von zweitrangiger Bedeutung. Die vom girondistischen 

Abgeordneten Roland mit dramatischem Pomp vorgetragene Prasentierung neuer 

Beweise fur die landesverraterischen Aktionen Ludwigs XVI. stdBt bei den Jakobinern 
220 

weitgehend auf taube Ohren . Ludwig ist nicht erst aufgrund irgendwelcher 

belastenden Dokumente ein Verrater, sondem schon durch die Tatsache, daB er Konig 

ist und "Konig", "Tyrann" und "Verrater" synonym sind. In der Sprache der reinen 

jakobinischen Vernunft ist die Aussage "Der Konig ist ein Verrater" ein analytisches 
230 

Urteil, weil das Subjektpradikat bereits im Subjekt enthalten ist 

Voraussetzung hierfur ist eine allgemein akzeptierte Bedeutungsfixierung, die 

aus dem Begriffsfeld "Konig", dessen historischer Erfahrungshintergrund von der 

absolutistischen Transfiguration des Monarchen iiber mogliche, teilweise auch von der 

Revolution praktisch umgesetzte konstitutionelle und parlamentarische 2 2 7 V g l . Jordan, The King's Trial, S. 68, 142. 

2 2 8Robespierre, S. 78. 

229 

Feher, der sich ausfxihrlich mit der Problematik des halb "personlichen", halb "symbolischen" 
Angeklagten auseinandersetzt [Frozen Revolution, S. 102ff.], weist darauf hin, daB die Aufteilung in 
Mensch und Funktion dem girondistisch-jakobinischen Antagonismus keineswegs liickenlos entspricht: 
"One can find sanguinary, and logically inconsistent, invectives against the 'tyrant' (the symbolic 
accused) amongst the verbally most radicalized Girondon orators, and theoretical considerations based 
on a philosophy of law among the most ruthless Jacobins" [ibid, S. 105]. 

2 3 0 " A b e r das Konigtum ist an sich selbst, und also immer, unter jeder Ansicht hassenswurdig, und 
der beste aller Konige hat einen Fehler, der durch nichts vergiitet werden kann, den dafi er - Konig 
ist": so der die Parolen Saint-Justs nachplappernde Neufranke Heribert in Wielands Gesprach "Uber 
den neufrankischen Staatseid 'Hafi dem Konigtum!'" [Werke, Bd. 3, S. 769]. 
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Zwischenformen bis zur jakobinischen Verdammung reicht, einen bestimmten 

Abschnitt auswahlt und verabsolutiert. Die jakobinische Fixierung erhalt im Falle von 

"Konig" eine besondere Note, weil sie eine Art Inversion der wahrend der Revolution 

noch prasenten absolutistischen Konnotationen des Begriffs darstellt. Im 

absolutistischen Code ist der Konig der positive Pol schlechthin, die mit gdttlichem 

Recht eingesetzte Inkarnation der Nation. "La nation ne fait pas corps en France, elle 

reside toute entiere dans la personne du roi" hatte Ludwig XVI. seine eigene Stellung 

beschrieben257. Er bildet als sakralen Brennpunkt Kopf und Herz des Staates und 

nimmt in der irdischen Weltordnung eine analoge Position zu der Gottes in der 

kosmischen ein; im jakobinischen Diskurs ist er umgekehrt gerade das, was die 

Nation nicht darstellt, auch nie darstellen kann, weil er ihre reine Antithese 

symbolisiert. Die strukturelle Analogie lieB es Ludwig ratsam erscheinen, de Seze 

jede direkte Anspielung auf den absolutistischen Konigsbegriff zu untersagen: dadurch 

ware indirekt genau jene Abtrennung des Monarchen vom Gesellschaftsvertrag 

bestatigt worden, auf der Saint-Just und Robespierre insistiert hatten. In dieser 

Beziehung verhalt sich die jakobinische Begrifflichkeit zur Monarchie wie der 

Antitheismus zum chnsthchen Gottesbild . 

Bedeutungsfixierungen dieser Art konnen nur durch einen umfassenden und 

reglementierten Eingriff als Teil kollektiver und individueller regeneration in die 

231 

Zit. bei Arasse, La Guillotine..., S. 70. 
232 

Wobei neben der strukturellen Analogie innere Abhangigkeiten bestehen. Das ist die Kernthese 
von Camus: wer den Konig totet, iibt sich darin, Gott zu toten. Der offentlich sanktionierte Regizid 
der Revolution enthalt den literarisch sanktionierten Deizid des Nihilismus. 
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herrschende Sprachpraxis erreicht werden. Als Ziel schwebt jakobinischen Ideologen 

vor, daR politisch besetzte Signifikaten wie /roi/ oder /nation/ bei alien Sprechern die 

gleichen vorgestanzten Assoziationen wachrufen. Der ideale Sprecher muB ein 

republikanisches Worterbuch nach Art Domergues im Kopf haben, das "roi" als 

"usurparteur", "tyran", "l'opresseur de la liberte* publique" definiert; er muB, wie 

Gregoire, monarchic mit crime und republique mit vertu, oder, wie Saint-Just, roi 

233 

mit ennemi etranger und barbare gleichsetzen . Revolutionskritischen deutschen 

Beobachtern ist genau diese politisch forcierte assoziative Einengung aufgefallen: "Ich 

wollte wetten" - entgegnet der sprachkritische Willibald dem Neufranken Heribert 

in Wielands "Gesprach iiber den neufrankischen Staatseid 'Ha6 dem Konigtum!"' -

...sobald Sie das Wort Konigtum horen oder aussprechen, stellt sich 
Ihnen das Bild eines prachtvollen, iippigen verschwenderischen Hofes 
dar, und in dessen Mitte irgend ein stolzer, ehrgeiziger, willkiirlich 
herrschender Sultan, vor welchem Alles kriechen mufl...kurz, alle 
Miflbrauche und Greuel, die sich in einer verdorbenen monarchischen 
Regierung nur immer denken lassen, alle Laster und Ubeltaten 
unwiirdiger Konige.. .das alles stellt sich Ihnen mit dem Wort Konigtum 
auf einmal in einem verworrenen, helldunklen, gigantischen Bilde vor 
die Seele; und Sie haben sich dermaften angewohnt, dieses Wort mit 
diesem Bild zu verkniipfen, dafi es Ihnen unmoglich fallt, selbst, wenn 
Sie Sichs vorsetzten, den reinen Begriff dessen, was das Konigtum an 
sich selbst und vermoge seines Wesens ist, fest zu halten"2 . 

"[W]er noch den Namen eines Konigs nennt, ohne sich einen Rauber zu 

'Saint-Just, S. 9, 10. 

'Wieland, Werke, Bd. 3, S. 770f. 
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denken.. .wird verbannt, ausgestoBen und verfolgt , bemerkt der Burke-Ubersetzer 

Friedrich Gentz. Lichtenberg - der Jahre zuvor festgehalten hatte, dafi "unter 

Cromwelln...das Wort Konigreich in Engelland so verhaflt [war], dafi man im Vater 

wiser nicht mehr beten wollte thy kingdom come, sondem thy republick come" [KA 

2] - hat sich eingehender mit dem Problem "Konig" beschaftigt, wobei er der 

politischen bzw. ideologischen jakobinischen Rhetorik eine quasi psychosemiotische 

Argumentation entgegensetzt. Bevor wir uns seiner Kritik zuwenden, ist es ratsam, 

die letzten Abschnitte mit Hilfe eines theoretischen Modells zusammenzufassen. 

Dieses der Semiotik entlehnte Modell ist in der Lage, den Gegensatz zwischen 

revolutionarer Sprachpolitik und lichtenbergischer Sprachphilosophie als eine 

spezifische Sprachoperation zu beschreiben, die von der Semiotik als Unterschied 

zwischen Ideologie und Metasprache analysiert wird. 

Friedrich Gentz, "Einleitung", Betrachtungen Uber die franzosische Revolution nach dem 
Englischen des Herrn Burke neu bearbeitet mit einer Einleitung, Anmerkungen, politischen 
Abhandlungen und einem critischen Verzeichnis der in England iiber diese Revolution erschienenen 
Schriften, zit. aus: Trager, Die Franzosische Revolution im Spiegel der deutschen Literatur, S. 863. 
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b) Theoretischer Einschub: Ideologic und Verschwdrung 

Die mehrfach beschriebene Bedeutungsfixierung, bei dem ein Zeichen mit 

einer Konnotation unter Auslassung aller anderen kurzgeschlossen wird, ist 1957 

237 

von Roland Barthes in seiner Essaysammlung Mythologies als ProzeB der 

Mythenbildung analysiert worden. Die 1964 erschienene Studie Elements de 

Semiologie ersetzt den problematischen Ausdruck Mythos durch die prazisere 

Bezeichnung Ideologie. Der Grund dieser Umbennnung hat weniger mit der Materie 

zu tun als mit Rucksichten, die Barthes zu nehmen gezwungen war, um uberflussige 

Hindernisse auf dem Weg zur allgemeinen Akzeptanz der neuen Wissenschaft 
239 

Semiotik aus dem Weg zu raumen . Ansonsten ist die mythenbildende mit der 

ideologieerzeugenden Operation identisch. Sie entsprechen der Analyse Umberto 

Ecos in La struttura assente, auf die im folgenden ebenfalls zuriickgegriffen wird. 

Ideologie ist das Produkt einer bestimmten Operation auf der zweiten 

2 3 7 R o l a n d Barthes, Mythologies (Paris: Editions du Seuil, 1957). 

2 3 8 R o l a n d Barthes, Elements de Semiologie (Paris: Editions du Seuil, 1964). 

2 3 9Barthes war daran gelegen, einem weitgehend vom marxistischen Denken beherrschten 
intellektuellen Klima die Semiotik schmackhaft zu machen, ohne sich den Vorwurf des Formalismus 
einzuhandeln [vgl. Lothar Baier, "Zeichen und Wunder. Eine semiologische Modenschau", Kursbuch 
84 (Marz 1986), S. 20]. Im marxistischen Diskurs hat der terminus technicus "Ideologie" eine prazise 
Bedeutung, mit der die neue semiotische Begriffsbestimmung in Konflikt geraten ware. Erst als Ende 
der sechziger Jahre der Geist in Frankreich (auch dank strukturalistischer Einflusse) nicht mehr ganz 
so eindeutig links stand, wurde "Ideologie" nichtmarxistischen Defmitionen gegeniiber 
aufgeschlossener. Der marxistische Gebrauch von "Ideologie" war somit ein gutes Beispiel fur die 
semiotische Definition. 
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Signifikationsebene. Sie setzt voraus, daB die primare Signifikation (die Verbindung 

von Signifikant und Signifikat erster Ordnung, also der Laut- und Inhaltsebene eines 

Wortes240) abgeschlossen ist und das fertige Zeichen in einen zweiten 

VerweisungsprozeB eingebunden werden kann. Prinzipiell gibt es zwei Moglichkeiten. 

1. Das Zeichen wird zum Signifikat zweiter Ordnung: Struktur, 

Zustandekommen, Bedeutungsmoglichkeiten etc. des Zeichens bilden den Gegenstand 

einer metasprachlichen Kritik. Offensichtlich sind Lichtenbergs "philosophische" 

Untersuchungen der Begrifflichkeiten "Umdrehung", "Gleichheit", "Organisation" 

etc. Beispiele fur eine solche metasprachliche Vorgehensweise. 

2. Das Zeichen wird zum Signifikanten zweiter Ordnung. Es verweist auf ein 

weiteres Signifikat (Konnotation). Die Lautfolge /rose/ denotiert eine Blumenart mit 

Dornen und roten Blutenblattern (Signifikation erster Ordnung), daran schliefien sich 

idiosynkratische und kulturell vermittelte Konnotation an. Der eine denkt an eine 

bestimmte Rose, der andere identifiziert sie mit "Liebe" oder "Leidenschaft", einem 

dritten fallt der Rosenkrieg ein, wahrend dem kritischen Semiotiker "Rose" die 

Unmoglichkeit der Lautfolge /rose/ konnotiert, uberhaupt auf etwas hinzuweisen: "A 

rose is a rose is a rose"247. 

2 <*°Mit Blick auf die Thematik dieser Arbeit sowie aus Griinden der Einfachheit ist hier zunachst 
nur von Sprache die Rede, obwohl nichtsprachliche Zeichen genauso ideologieanfallig sind - was im 
Zusammenhang mit der Diskussion der regeneration, die den gesamten Zeichenapparat der Gesellschaft 
im Auge hat, deutlich geworden sein sollte. 

Bzw. Stat rosapristina nomine, nomina nuda tenemus, wie ein fiktiver mittelalterlicher Chronist 
- Bernard de Morlays De contemptu mundi zitierend - am Ende seiner langen Erzahlung, die genau 
dieses Thema behandelt, resignierend feststellt [Umberto Eco, II nome delta rosa (Milano: Bompiani, 
1980), S. 503]. 
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Ideologic setzt voraus, daB die Konnotationen als Elemente eines semantischen 

Feldes fungieren. Die Konnotation "Rosenkrieg" gehort in das semantische System 

"Geschichte des englischen Konigshauses der friihen Neuzeit", von dem man zwar 

behaupten darf, daB es keinen groBen Aktualitatsbezug besitzt, das aber genau wie 

virulentere politische Systeme eine von mehreren Sprechern geteilte segmentierte 

Realitat darstellt242. Weil sie keinen Gemeinbesitz der Sprecher darstellen, entfallen 

die idiosynkratischen Konnotationen als nicht ideologierelevant245. Ideologic im 

engeren Sinne ist die bewuBt herbeigefiihrte ausschlieBliche Herrschaft einer 

bestimmten Konnotation bei der Bewertung eines Zeichens. Wenn man statt des 

"harmlosen" Rosenkriegs ideologisch besetzte Signifikanten wie labtreibungl, 

/euthanasie/ ,/kommunismus/, /kapitalismus/'anfuhrt, dann stellen sich bei den meisten 

Sprechern automatische Reaktionen von der Art ein, die radikale jakobinische 

Sprachtheoretiker durch politisierte Signifikanten wie /republique/, /monarchie/, /roi/ 

und /peuplel vermitteln wollten. 

Eco hat diesen Vorgang am Beispiel des Maxwellschen Damons erlautert244. 

Der Damon - Teil eines Gedankenexperiments, das den zwei ten Hauptsatz der 

Thermodynamik widerlegen soil - sitzt an der Luke einer Trennwand, die einen 

hermetisch abgeschlossenen, gasgefiillten Behalter unterteilt. Kraft seiner 

2 4 2 V g l . Eco, Einfuhrung in die Semiotik (Miinchen: Wilhelm Fink, 1978), S. 168. 

p/ "Z 

Ob sie auch deswegen entfallen, weil sie der Strukturierung in semantische Felder entgehen, 
ist unter Psycholinguisten, Neurophysiologen, Post- und Kryptostrukruralisten heftig umstritten, und 
der Streit wird so schnell nicht enden. 

2 4 4 V g l . Eco, S. 169-175. 
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uberirdischen Fahigkeiten ist er in der Lage, die schnellen Gasmolekiile von den 

langsamen zu trennen und sie in einer Halfte des Containers zu sammeln. Eine 

bestimmte Menge von Molekulen mit hoher kinetischer Energie in dieser Halfte wird 

dem Beobachter durch ein einfaches Signal IZI mitgeteilt. Wenn sich ihre Anzahl auf 

/ZZZZ/ erhdht, dann zieht dieses Signifikat (das im semiotischen Sinne ein Signal245 

darstellt) zwei mogliche Konnotationen nach sich: 

Die Botschaft /ZZZZ/ wird "Optimum an Warme" konnotieren konnen 
(mit der zusatzlichen Konnotation "Wohlbefinden") und unter anderen 
Umstanden wird sie dagegen "zu groBer Druck" konnotieren (mit der 
zusatzlichen Konnotation "Gefahr"). Die Botschaft /ZZZZ/ kann 
sowohl "Wohlbefinden" als auch "Gefahr" konnotieren, je nach dem, 
ob zuerst die Konnotation "Optimum an Warme" oder "zu groSer 
Druck" angenommen wird...Wir haben hier eine Reihe von 
semantischen Systemen der zweiten Ebene. Diese stellen Werte vom 
Typ WUnschbarkeit vs Nichtwunschbarkeit oder Wohlbefinden vs Gefahr 
einander gegenuber246. 

Die Botschaft /ZZZZ/ konnte statt der Anzahl von Gasmolekiilen in einem gegebenen 

Raum die Anzahl der Guillotinierten in einem gegebenen Zeitabschnitt denotieren: 

auch in diesem Falle wird sie ambivalente Konnotationen nach sich ziehen, die 

wiinschbaren ("Verstarkter Kampf der Republik gegen ihre Feinde", "Vernichtung 

konterrevolutionarer Elemente") und nicht-wunschbaren ("Umsichgreifen 

diktatorischen Terrors", "Hinrichtung Unschuldiger") semantischen Systemen 

angehoren. Der revolutionare Diskurs ist darum bemuht, die konnotative Verbindung 

Zur semiotischen Bestimmung des Signals siehe Eco, S. 47ff. 

'Eco, S. 170f. (Hervorhbg. i . Text). 
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zwischen der Botschaft und dem System der Nichtwiinschbarkeit zu verschleiern; 

das entspricht in Ecos Beispiel einem Beobachter, der /ZZZZ/ ausschlieBlich mit 

Warmezunahme und Wohlbehagen identifiziert. /ZZZZ/ - der Signifikant erster 

Ordnung - wird durch einen rhetorischen Kunstgriff mit einer bestimmten 

Konnotation - einem Signifikat zweiter Ordnung - kurzgeschlossen. 

Wenn /ZZZZ/ zur rhetorischen Figur wird, die automatisch 
"Wohlbefinden" konnotiert, dann bekommen alle von einem solchen 
Signifikans denotierten Ereignisse eine optimistische Konnotation. 
Wenn wir die Botschaft /ZZZZ/ konstant mit dem konnotativen 
Subcode assoziieren, der /ZZZZ/ = "Wohlbefinden" festlegt, dann 
verwerfen wir bewuBt oder unbewuBt die Moglichkeit, auf die 
Botschaft (eventuell) auch die Konnotation "Gefahr" anzuwenden. Man 
kann im Lichte eines umfassenderen semantischen Systems ebensogut 
die zweite Konnotation erwarten (und der Benutzer weiB oder wuBte 
das): Aber der (aufgezwungene oder eingeredete) Gebrauch der ersten, 
optimistischen Konnotation gibt der Botschaft eine fixierte ideologische 
Funktion. Die Botschaft ist selbst zum ideologischen Instrument 
geworden, das alle anderen Beziehungen verschleiert247. 

Entscheidend ist nun, daB der eingangs besprochene Unterschied zwischen 

metasprachlicher Analyse (die Eco, der neben sprachlichen auch nichtsprachliche 

Zeichensysteme im Auge hat, Metasemiose nennt) und Ideologic sich nicht in einer 

bloBen Verschiebung auf der zweiten Signifikationsebene erschopft. Die Operation, 

die aus einem Denotat erster Ordnung ein Signifikat zweiter Ordnung macht, steht 

im diametralen Gegensatz zum rhetorischen Kunstgriff der Ideologic, die das Denotat 

in einen Signifikanten verwandelt. Die Metasemiose konzentriert sich ausdriicklich auf 

Eco, s. 172f. 
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das, was die Ideologie verschleiern will; die Ideologie blockiert, was die Metasemiose 

zu analysieren beabsichtigt. Die mystifizierende, ideologisch fixierte Botschaft 

...stellt keinen metasemiotischen Ansatz dar, der unterschiedliche 
semantische Systeme miteinander verbindet und ineinander iibersetzt. 
Dies ware die "kritische" Funktion von Sprache, die zeigen kann, wie 
ein Signifikans verschiedene Signifikate in Ubereinstimumng mit 
verschiedenen Subcodes haben kann...Ein metasemiotisches Urteil 
miifite zeigen, wie das Verhaltnis zwischen einem bestimmten 
Sprachgebrauch und einem besonderen semantischen System sich 
historisch herauskristallisiert hat, indem es jede Moglichkeit 
metasemiotischer Uberlegungen blockierte. Die Identifizierung anderer 
semantischer Systeme ware dagegen der metasemiotische Mechanismus, 
durch den die fiktive Verbindung zwischen einem fossilen rhetorischen 
Gebrauch und einem (und nur einem) der semantischen Systeme 
demystifiziert werden konnte, die kiinstlich aus dem allgemeinen 
Rahmen herausgetrennt worden sind 2 4 5. 

Das entspricht Lichtenbergs sprachkritischer Vorgehensweise. Die 

Begriffsauffacherungen - beispielsweise bei "Gleichheit" - fuhren vor, dafi der 

Significant /gleichheit/ - analog dem Signifikanten /phlogiston/ - verschiedene 

Signifikate in Ubereinstimmung mit den diversen royalistischen, konstitutionellen, 

republikanisehen, juristischen Subcodes haben kann; die Analyse astronomischen 

Vokabulars in der Vorrede zum "Erxleben" zeigt auf, wie die nunmehr gebrauchliche 

semantische Einordnung sich historisch entwickelte; der Hinweis, dafi Wasser etwas 

anderes darstellen kann als eine chemische Verbindung aus Sauerstoff und 

Wasserstoff, ist die "Demystifizierung" der lavoisierschen "Ideologie", die ihre 

'Eco, S. 173f. 
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fixierte Interpretation aus dem allgemeinen Rahmen des semantischen Feldes 

"Wasser" kiinstlich herausgetrennt hat. 

Nun ergibt sich daraus eine Schwierigkeit, die mit dem hier postulierten 

Zusammenhang von Wissenschaft und Ideologie zu tun hat. Ist Wissenschaftssprache 

im semiotischen Sinne ideologisch fixiert? Die sehr allgemeine Aussage, daB jede 

Wissenschaft als Ableitung einer bestimmten Weltanschauung letztlich immer 

ideologischer Natur ist, hilft nicht weiter, weil sie von einem funktionalen 

Ideologiebegriff ausgeht, der sich mit dem operationalen Begriff der Semiotik nicht 

deckt. Semiotik, die ihren kritischen Stachel behalten will, kummert sich nicht um 

das gesellschaftliche Woher und Wozu (Herkunft und Funktion) von Ideologien, 

sondem einzig um das W i e 2 4 9 . Aber wie laBt sich Lichtenbergs Gleichsetzung der 

lavoisierschen Chemie mit dem revolutionaren Diskurs semiotisch nachvollziehen? Ist 

es legitim, Neologismen einer modernen Wisssenschaftssprache mit der politischen 

Besetzung althergebrachter Vokabeln iiber einen Kamm zu scheren? Hier miissen zwei 

Ebenen unterschieden werden: 

1. Moderne Wissenschaftssprachen - das wurde bereits in 1:9 e) 

angesprochen - sind um groBtmogliche Konnotationsarmut bemuht. Die Begriffe 

miissen so prazise wie moglich sein, unmittelbar auf ein exakt determiniertes Denotat 

verweisen und sich jeder theoretisch nicht abgesicherten Bedeutungsausweitung nach 

249 . . . 
"Die Semiotik interessiert nicht, wie die Botschaft entsteht und aus welchen politischen und 

okonomischen Griinden, sie will dagegen wissen, in welchem Sinn dieses neue Code-Element 
'ideologisch' genannt werden kann" [Eco, S. 169]. Das trifft allerdings auf Barthes' Mythologies nicht 
zu. 
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Kraften widersetzen. Das metaphorische Potential wissenschaftlichen Vokabulars 

tendiert idealiter gegen Null. Eben darin liegt ihre Anziehungskraft fiir revolutionare 

Sprachpolitiker: ihre konnotative Durftigkeit erscheint als Beweis, da/5 sie dem 

vorrevolutionaren abus de mots nicht ausgesetzt worden waren. Es sind, wie Brigitte 

Schlieben-Lange in einem Diskussionsbeitrag formuliert hat, 

...allesamt wohldefinierte Termini aus naturwissenschaftlichen 
Nomenklaturen.. .Sie werden.. .in der Hoffnung auf eine vergleichbare 
Bestimmtheit der politischen Sprache im Vollzug des Condillacschen 
Programms in die Alltagssprache iibernommen und verlieren dort ihre 
definitorisch festgelegteBestimmheit.. .Sie werden zwar einerseits vage 
wie die Worter der naturlichen Sprachen, im Gegensatz zu ihrem 
terminologischen Ursprung, behalten aber ihre Kontextfreiheit und 
bleiben als traditionslos und feldneutral den Sachen und den Texten 
fremd. Sicher sind Epochen wie die Franzosische Revolution (und das 
Nachkriegsdeutschland) mit ihrem symbolischen Vakuum fiir ein 
solches kontextfreies und unhistorisches Vokabular, dessen Verwendung 
sich kein lebensweltliches Korrektiv entgegensetzt, besonders 
anfallig250. 

Ob Wissenschaftstermini im sozialen Kontext immer ihre Bestimmtheit verlieren, muB 

angezweifelt werden. Der marxistische Diskurs - als Redeordnung des 

wissenschaftlichen Sozialismus - hat es geschafft, wissenschaftliche Termini zu 

erfinden ("Produktivkraft", "Warenfetischismus"), zu integrieren ("Sozialismus", 

"Mehrwerttheorie") und auch umzudefinieren ("Materialismus", "Ideologie"), wobei 

ihre Exaktheit semiotisch gesprochen auf ihrer engen Verzahnung mit dem 

rhetorischen Subcode des Dialektischen Materialismus beruht. Eine Identifizierung 

Schlieben-Lange, "Unhistorisches Vokabular und revolutionares SprachbewuStsein" 
(Diskussionsbeitrag), Franzosische Revolution als Bruch des gesellschaftlichen BewuRtseins, S. 575. 
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dieser Art mit dem (republikanischen, jakobinischen) Code schwebte revolutionaren 

Sprachpolitikern vor: und insofem sie beabsichtigten, dies praktisch umzusetzen, ist 

der Ideologieverdacht Lichtenbergs vollauf gerechtfertigt. Freilich andert das nichts 

an der allgemeinen Richtigkeit von Brigitte Schlieben-Langes Aussage. Die 

gesellschaftliche Extrapolation von Wissenschaftstermini fuhrt zu einer allmahlichen 

BedeutungsverschleiBung, die eine gewisse Ahnlichkeit mit dem Prozess der Entropie 

(selbst eine der zerschlissensten Wissenschaftsvokabeln) aufweist: die rigiden 

Bedeutungszuordnungen werden aufgelost, die Signifikanten werden durchlassiger, die 

257 

Ordnung des Systems nimmt ab . Lichtenberg - darauf wurde wiederholt 

hingewiesen - hat diesen ProzeB selbst angesprochen, indem er den Zusammenhang 

von Wortgebrauch und wachsender Polysemie betonte. Somit bewegen sich seine 

Einwande gegen die Verwissenschaftlichung der Gesellschaftssprache auf zwei 

Ebenen: einer ideologisch-moralischen - die Kritik des an gesamtgesellschaftlicher 

Wissensvermitdung interessierten Aufklarers an arbitraren Bedeutungsfixierungen, die 

jeden Dialog ausschlieBen - und einer pragmatischen - der Hinweis des 

philosophischen Sprachkritikers auf die Vergeblichkeit solcher "sklerotisch 

Oder, was das gleiche besagt: die Entropie nimmt zu. Welche Entropie? Die, die der 
Maxwellsche Damon widerlegen sollte? Warum hat Eco ihn zur Veranschaulichung der Herstellung 
ideologischer Botschaften gewahlt? Weil ideologische Fixierungen letztlich so vergeblich sind wie der 
Versuch, den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, das unwiderlegbarste aller Naturgesetze, 
entkraften zu wollen? Es gibt in der EinfUhrung in die Semiotik keinen Hinweis Ecos darauf, daB 
mittlerweile auch das Gedankenspiel vom Damon (von Leo Szilard und Leon Brillouin) widerlegt 
worden ist. In aller Kiirze lautet diese Widerlegung, daB der Damon, der zur Ermittlung der 
Geschwindigkeit der Molekule sie in der Dunkelheit zunachst einmal wahrnehmen, also beleuchten 
muB, dabei mehr Energie verbraucht als er infolge ihrer Einordnng in die vorgesehenen 
Behalterhalften jemals erzeugen kann. Das Mittel widerlegt den Zweck. Analog dazu laBt sich sagen, 
daB das wichtigste revolutionare Mittel zur Maximierung der revolutionaren Ordnung - die Giullotine -
wie kein anderes revolutionare Energie abbaut. 
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verhartete[n] Botschaft[en]" (Eco) , die sich uber kurz oder lang abnutzen und 

Bedeutungen annehmen konnen, die weder ihrem wissenschaftlichen Erfinder noch 

ihrem revolutionaren Benutzer jemals vorschwebten. 

2. Wie verhalt es sich mit einem Ausdruck wie oxygene, den Lichtenberg 

genau so kritisiert wie die jakobinische "Gleichheit"? Oxyg&ne gehort zu den 

Termini, die ihrer Unbrauchbarkeit wegen von der Politisierung weitgehend verschont 

253 

blieben . Was also ist an ihnen "ideologisch"? Man erinnere sich an Teilabschnitt 

1:9 f). Fiir die Zeitgenossen bestand die chemische Revolution aus Theorie und 

Diskurs, d.h. einer bestimmten Interpretation chemischer Vorgange, die 

Sauerungsprozessen einen vorrangigen Stellenwert zuordnete, sowie der Erarbeitung 

von Begriffen und theoretischen Einheiten, die eine neue und differenziertere 

diskursive Praxis ermoglichen. Das bedeutete, daB die Neologismen der neuen 

Nomenklatur nicht unbedingt auf die Interpretation Lavoisiers angewiesen waren, 

wohl aber auf den zugrundeliegenden Diskurs. Die Verwendbarkeit des Signifikanten 

oxygine wird durch die Widerlegung des lavoisierschen Signifikats (diejenige 

chemische Einheit, die zusammen mit dem calorique "reine Luft" ergibt und fiir alle 

Sauerungs- und Verbrennungsvorgange zustandig ist) nicht beeintrachtigt; eine 

2 5 2 E c o , S. 173. 

253 
Obwohl es Vorfalle gibt, die den Sauerstoff zumindest metaphorisch politisierten. Wie schon 

erwahnt, hatte Lavoisier in seiner Eigenschaft als Hauptzollpachter zur Unterbindung des 
Warenschmuggels eine "Mauer" - in Wahrheit eher ein hoher Zaun - rund um Paris errichten lassen. 
In Pamphleten wurde rasch eine Verbindung zu seinen wissenschaftlichen Tatigkeiten, speziell zur 
Respirationstheorie hergestellt. Die Mauer werde der Stadt die Sauerstoffzufuhr abschneiden, 
woraufhin die Pariser Lavoisiers wegen an der sich ansammelnden ausgeatmeten "fixen" Luft ersticken 
wurden [Vgl. Szabadvaiy, Lavoiser, S. 127]. 
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semantische Umfunktionierung tritt erst ein, wenn oxygene aus dem chemischen 

Diskurs ausgegliedert und mit signifikanten Einheiten verbunden werden wiirde, die 

Elemente eines anderen Diskurses bilden. Die Konnotationsarmut der 

Wissenschaftssprache beruht auf der unmittelbaren Kopplung der Signifikanten mit 

dem Sprachsystem. Im flussigen Jargon der Linguisten gesprochen: 

[Wissenschaftliche Termini] zeichnen sich (zumindest grundsatzlich) 
durch ihre Regelhaftigkeit aus, d.h., es gibt einen inneren 
Zusammenhang zwischen Begriffssystem und Benennungsform. Das 
bedeutet mit anderen Worten: Dem einfachen Begriff entspricht in der 
Regel eine einfache Benennung [,] also einem Oberbegriff ein 
nichterweitertes Archilexem [Qbzw. Hyperonym/Supernym), dem 
zusammengesetzten (komplexen) Begriff eine expandierte Benennung 
(Hyponym) mit entsprechenden Limitatoren bei zunehmendem 
Begriffsinhalt (Intension) und abnehmendem Begriffsumfang 
(Extension). Derartige Termini sind systemhaft byzw. systematisch, 
weil sie durch ihre Stellung in einem terminologischen System (also 
der Unterbegriffsebene) mit ihren eidetischen Begriffen 
korrespondieren254. 

Auf struktureller Ebene ergibt sich eine auffallende Ahnlichkeit zur Ideologie: 

Ideologie ist die Verschmelzung eines Signifikanten mit einer bestimmten Konnotation 

(idealiter besteht eine erzwungene oder eingeredete Isomorphic zwischen dem System 

der Signifikanten und dem der Konnotationen), moderne Wissenschaftssprache ist die 

Verschmelzung eines Signifikanten mit dem zugrundeliegenden Diskurs. So wie 

oxygene einem spezifischen Diskurs angehort, so sollen politisch virulente 

Signifikanten wie repulique, patrie, nation etc. einzig durch den Rekurs auf den 

Lothar Hums, "Zur Problematik metaphorischer Benennungen in Wissenschaft und Technik", 
Zeitschrift fur Germanistik I (1988), S. 43. 
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revolutionaren Diskurs ihre wahre, klar erkennbare Bedeutung erhalten. Fiir 

Lichtenberg stellt sich die Identitat der "barbarischen Nomenklatur" mit der 

revolutionaren Sprachpraxis so dar: die Unterdriickung von Nebenbedeutungen, der 

Machtanspruch, daB die Bedeutung von Wortern einzig und allein dem entspicht, was 

man sich in Paris darunter vorstellt, ist im Falle der antiphlogistischen Chemie nicht 

mehr notig, weil sie hier lexikalisch verankert wird. Worter werden erfunden, deren 

semantische Struktur (oxygene = "das sauernde Prinzip") eine spezifische 

Interpretation vorgeben. Hinzu kommt (vgl. 1:8 e), dafi Lichtenberg die Gleichsetzung 

chemischer Diskurs = lavoisiersche Theorie vollzieht, was eine noch starkere 

Bindung des Signifikanten an das Signifikat zweiter Ordnung zur Folge hat. Man 

kann abschlieitend sagen: so wie er den revolutionaren Diskurs (der ja in Wirklichkeit 

aus der Ab folge von kurzlebigen Versuchen bestand, die offentliche Meinung mittels 

ideologischer Sprachpraktiken in die eine oder andere Richtung zu lenken) mit dem 

spezifisch jakobinischen gleichzusetzen neigt, so tendiert er dazu, die neue Chemie 

mit der Theorie Lavoisiers zu identifizieren, ohne die schon zu seinen Lebzeiten 

einsetzenden Uneinigkeiten im Lager der neuen Chemie zur Kenntis zu nehmen. 

Roland Barthes hat sich in Mythologies ausfuhrlicher mit den Auswirkungen 

der ideologischen Fusion von Signifikant und Konnotation beschaftigt. Ihm fiel auf, 

daB es zu einer Art Entleerung des Zeichens von alien ihm zukommenden sozialen 

Umstanden kommt. Um das zu verdeutlichen, teilt er das Zeichen in Bedeutung 
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255 
(sense) und Form (forme) auf . Solange das Zeichen als sense auf der ersten Ebene 

verharrt, hat es seine eigenen individuellen Bedeutungsinhalte, wird es jedoch als 

forme zum Signifikanten eines Signifikats zweiter Ordnung, verschwinden diese 

Inhalte, bzw. gehen ganz im Inhalt der Konnotation auf: "En devenant forme, le sense 

Sloigne sa continence; il se vide, il s'appauvrit, l'histoire s'evapore, il ne reste plus 

que la lettre" . Veranschaulicht wird das an einem sehr einsichtigen Beipiel: 

[J]e suis chez le coiffeur, on me tend un num6ro de Paris-Match. Sur 
la couverture, un jeune negre ve"tu d'un uniforme francos, fait le salut 
militaire, les yeux lev6s, fixes sans doutes sur un pli du drapeau 
tricolore. Cela, c'est le sens de l'image. Mais, naif ou pas, je vois bien 
ce qu'elle me signifie: que la France est un grand Empire, que tout ses 
fils, sans distinction de couleur, servent fidelement sous son drapeau, 
et qu'il n'est de meilleure reponse aux d&racteurs d'un colonialisme 

757 

pr&endu, que le zele de ce noir a servir ses pr&endues oppresseurs 

Die Einbindung in die ideologische Form entleert die Geschichte des Zeichens. Woher 

der Schwarze kommt, wer er ist und was seine wirklichen Gedanken beim Salutieren 

der Flagge sind: all das wird eskamotiert, existiert nur als Form, als Konnotator 

kolonialistischer Selbstdarstellung. Der individuelle Soldat verschwindet hinter dem 

Prinzip des Empire wie Ludwig XVI. hinter dem negativen Prinzip roilroyaume, das 

als Gegenpol zur positiv besetzten r&publique fungiert. An die Stelle von Geschichte, 

Biographie, Kontingenz usw. tritt ein als natiirlich, wahr und ewig apostrophierter 

'Barthes, Myhtologies, S. 224ff. 

'Barthes, S. 224f. 

Barthes, S. 223 (Hervorhbg. i . Text). 
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Bedeutungszusammenhang. "La semiologie nous a appris que le mythe a pour charge 

de fonder une intention historique en nature, un contingence en eternitS" . Ideologie 

und Mythos ersetzen Geschichte durch Natur; transitorische, sozial determinierte 

Zusammenhange erscheinen als reine, natiirliche Fakten: 

Le mythe ne nie pas les choses, sa fonction est au contraire d'en parler; 
simplement, il les purifie, les innocente, les fonde en nature et en 
eternit6, il leur donne une clart6 qui n'est pas celle de 1'explication, 
mais celle du constat: si je constate l'imperialite francaise sans 
l'expliquer, il s'en faut de bien peu que je ne la trouve naturelle, allant 
de soi: me voici rassur6. En passant de l'histoire a la nature, le mythe 
fait une economie: il abolit la complexity des actes humains, leur donne 
la simplicity des essences, il supprime toute dialectique, toute remontee 
au dela du visible immecliat, il organise un mode sans contradictions 
parce que sans profondeur, un monde 6tal6 dans 1'evidence, il fonde 
une clarte heureuse: les choses ont Fair de signifier toutes seules . 

Das Bestreben des jakobinischen Diskurses, das soziale Phanomen "Republik" in der 

Natur zu verankern, ist mithin auch Folge einer bestimmten Sprachpraxis. Der fur die 

Revolution bezeichnende schillernde Wechsel zwischen dem Ereignis des Moments 

und dem daraus abgeleiteten Ewigkeitsanspruch - man erinnere sich an Gregoire: 

"La probity, la vertu, sont a l'ordre du jour, et cet ordre du jour doit etre 6ternel" -

gehort zum Widerspruch zwischen dem erhohten sprachtheoretischen Bewufltsein 

der Revolution einerseits und einer sprachpraktischen Vereinseitigung andererseits, 

deren ideologische Fixierungen denen des Ancien Regime oft um nichts nachstehen. 

2 5 8Barthes, S. 251. 

2 5 9Barthes, S. 252 (Hervorhbg. i . Text). 
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Doch die wichtigste Erscheinung der revolutionaren Sprache ist nicht die 

Naturalisierung des Politischen, sondern eine grassierende Manie fiir Verschworungen. 

260 

"Les conspirateurs sont nombreux; lis semblent se multiplier" . Nun soil hier nicht 

versucht werden, die konspirativen Obsessionen zur Ganze aus sprachlichen 

Operationen abzuleiten. Das ware moglich, ist aber nicht notig. Das standige 

Entlarven dunkler Komplotte, die Demaskierung gefahrlicher Hintermanner reicht in 

die Versorgungsschwierigkeiten einer merkantilistischen Gesellschaft zuriick, die sich 

gerade infolge ihres Glaubens, eine Volkswirtschaft nach den Gesetzen aufgeklarter 

Rationalitat dirigieren zu konnen, periodische Hungersnote nur als Folge illegaler 

Hortungen erklaren kann. DaB systemische Schwierigkeiten als gewollte Sabotage 

interpretiert werden, ist eine Logik, die von der wichtigsten Form prapublizistischer 
0/\ 1 

Informationsiibertragung - dem miindlichen Geriicht - verstarkt wird . Weiterhin 

kann man nicht davon ausgehen, daB die Verschworungsangste, die iiber Jahre 

hinweg die revolutionare Rhetorik anstachelten, jeglicher objektiven Grundlage 

entbehrten. Was die Franzosische Revolution auszeichnete, war die Hartnackigkeit, 

mit der sich diese Angste am Leben erhielten; vor allem aber die Tatsache, daB sie 

Robespierre, "Sur les Principes du Gouvernement revolutionnaire", op. cit., S. 203. Furet: 
"Comme la Revolution elle-meme, Robespierre ne connait que des bons et des mechants, des patriotes 
et des coupables, la parole publique de la vigilance et le complot cache des ministres" [Penser la 
Revolution francaise, S. 96]. "Comme la Revolution elle-meme..." - damit unterstreicht Furet, dafi 
Robespierres Verschworungsmanie, seine fatale Hellhorigkeit beim Erkennen aller moglichen 
Duplizitaten in den Ehrenbeteuerungen anderer, eine Konsequenz des Diskurses ist, der ihn durchdringt 
und dem er, ungleich dem korrupten Mirabeau, wenig an "Personlichkeit" als Widerstand 
entgegenzusetzen vermag. "L'Ancien Regime l'avait deTini. La Revolution va parler a travers lui" 
[ibid., S. 85]. 

2 6 1 V g l . Hunt, Politics, Culture, and Class, S. 40. 



312 

nach dem erfolgreichen Bruch mit dem Ancien Regime noch starker waren als 

davor . Die Verschworung - so Furet, der sich eingehend mit ihrer zentralen 

Stellung beschaftigt - wird 

.. .v6ritablement une notion centrale et polymorphe, par rapport a 
laquelle s'organise et se pense Taction; c'est elle qui dynamise 
1'ensemble de convictions et de croyances caracteristique des hommes 
de cette epoque, et c'est elle aussi qui permet a tout coup 
1'interpretation-justification de ce qui est pass6 6 3 . 

Die Verschworung erscheint als exaktes Spiegelbild der Revolution: sie ist 

allgegenwartig ("omnipresent"264) und vermag daher die entlegensten und 

disparatesten Erscheinungen zu einer (schein)systematischen Einheit zu verbinden; sie 

entspricht dem revolutionaren Politikverstandis, indem sie jede Handlung als Wirkung 

einer bestimmten Absicht interpretiert ; und sie bleibt bei alledem abstrakt, letztlich 

unfaBbar, eine nur sprachlich fixierbare Emanation der Macht: "un discours 

Was in Amerika beispielsweise nicht der Fall war: "In America, conspiracy presumably pitted 
the colonials against a distant mother country, and, after the break had been made, American 
revolutionaries became much more concerned with the problems of representing the interests of 
different regions and social groups in the new order. In France, conspiracy was fraternal and hence 
fratricidal, and the preoccupation with it only grew more intense after 1789" [Hunt, S. 39]. Furet setzt 
an dieser Stelle statt fraternite egalite: "Au centre de ce credo [de la revolution (GWY)], l'idee 
d'egalit6, bien sur, vecue comme 1'inverse de l'ancienne sociei6, pensee comme la condition et la fin 
du nouveau pacte social. Mais elle ne fabrique pas directement de 1'energie revolutionnaire; celle-ci 
passe par un relais, directement couple avec elle, puisqui'il est le principe contraire, qui fait naitre le 
conflit et justifie la violence: c'est le complot aristocratique" [Furet, Penser la Revolution frangaise, 
S. 78]. 
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Furet, Penser la Revolution frangaise, S. 78. 

2 6 4 Furet , S. 79. 
p i c 

Vgl . Furet, S. 78. Furet spricht von einer "perversion du schema causal". 
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imaginaire du pouvoir" . Interessanterweise merkt Furet an, dafi Flucht und 

Riickfiihrung Ludwigs XVI. eine Art nationaler Weihe ("consecration nationale") des 

aristokratisch-konterrevolutionaren Komplotts darstellen, denn damit war fiir alle 

Franzosen sichtbar eingetroffen, was Marat und andere schon langst prophezeit 

hatten . Die Ffinrichtung Ludwigs XVI. war Diskurs und Symbolik der Revolution 

von Anfang an eingeschrieben; ebenso versteht es die Revolution, Ereignisse, die 

ihren Diskurs bestatigen - vom konigstreuen und biirgerfeindlichen Versailler 

Bankett des gardes du corps am l . Oktober 1789 bis zur Flucht nach Varennes -

als Teil eines systematischen Handlungsstranges in die eigene Geschichte zu 

integrieren. 

Wie laBt sich die Verschworung semiotisch erfassen? Der jakobinische Diskurs 

wird von einem bestimmten Code reguliert, dessen prinzipielles Strukturmoment eine 

absolute Wertopposition bildet. "Code" wird im AnschluB an Eco als ein 

Wahrscheinlichkeitssystem definiert, "das iiber die Gleichwahrscheinlichkeit des 

Ausgangssystems gelegt wird, um dieses kommunikativ zu beherrschen" . Der 

2 6 6 Furet , S. 79. 

267 
Furet, S. 91. Er nennt die Ruckkehr Ludwigs XVI nach Paris im Spalier schweigender 

Untertanenen sehr treffend und anschaulich "un sacre a l'envers" [ibid.]. Diese Beschreibung - wie 
auch allgemein manche Darstellungen der fetes revolutionnaires - verdankt sich der strukturalistischen 
Analyse karnevalesker Festlichkeiten, welche als ihr Hauptmerkmal die Inversion der normalen 
sozialen Verhaltnisse ausmachen: eine Beobachtung, der Goethe, der im Jahre des Ausbruchs der 
Franzosischen Revolution seine Eindrucke des Romischen Karnevals zu verarbeiten suchte, zugestimmt 
hatte. 

2 6 8 

Zum relativ harmlosen Bankett und seinen verheerenden publizistischen Folgen vgl. Schama, 
Citizens, S. 459ff. 

269 
Eco, Einfuhrung in die Semiotik, S. 57. 
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jakobinische Diskurs preBt alle anfallenden Informationen in ein binares Schema, 

das je nach Zusammenhang in den Gegenuberstellungen "Alleinherrschaft" vs. 

"Volksherrschaft", "Konigtum" vs. "Republik", "Nationale Einheit" vs. 

"konterrevolutionare Zersplitterung" etc. rhetorischen Ausdruck findet. Jede 

AuBerung, jedes Zeichen wird entweder der einen oder anderen Seite zugeordnet, es 

gibt keinen Mittelweg. "Pour moi", erklart Saint-Just seine Einschatzung des Kdnigs, 

270 

"je ne vois point de milieu: cet homme doit regner ou mourir" . Zudem gibt es 

keine isolierten Informationen, alles wird in einen rigiden Ordnungszusammenhang 

gebracht. Die Ubiquitat des politischen Codes erzwingt die politische Bewertung von 

Einzelheiten und Zusammenhangen, denen de facto oft nichts Politisches eignet. Der 

zum Feind ubergelaufene General Dumouriez, fuhrt Saint-Just im ProzeB gegen 

Danton aus, war ein Freund Fabre-Fonds', dessen Bruder Fabre-d1 Eglantine 

wiederum ein Freund Dantons war: wie konne man da noch an der Schuld des 

Angeklagten zweifeln? Die Revolutionare sind erftillt vom BewuBtsein ihrer 

welthistorischen Mission, prompt wird die Negation dieses BewuBtseins denen 

unterstellt, die sich nicht an der Revolution beteiligen. Wer nicht fur die Republik ist, 

ist gegen sie, und das mit voller Absicht. Es gibt keine arevolutionare Neutralitat, 

es gibt nur fonte/revolutionare Gesinnungen. "Tous les hommes raisonnables et 

magnanimes sont du parti de la Republique; tous les etres perfides et corrompus sont 

Saint-Just, Opinion, S. 5. 
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de la faction de vos tyrans" . Lynn Hunt zufolge zeigt sich hier noch einmal das 

heilsgeschichtliche Fundament des revolutionaren Selbstverstandnisses: "If the mythic 

present of the regenerated national comunity was the garden of Eden of the 

272 

revolutionaries, then conspiracy was its Evil Spirit" 

Die moralische Bewertung dieser binaren Einordnungen setzt die semantische 

Eindeutigkeit des Zugeordneten voraus. Das Zeichen darf seiner manichaistischen 

Verwendung - die laut Barthes seiner Entleerung gleichkommt - als Significant 

zweiter Ordnung keinen Widerstand leisten; sense muB moglichst reibungslos in forme 

aufgehen. Dieser Vorgang, der in der Praxis nie ohne Schwierigkeiten ablauft, wird 

natiirlich ungemein erleichtert, wenn die ideologische Rhetorik iiber maBgeschneidete 

Signifikanten erster Ordnung verfugt. Diese Bedingung wird jedoch optimal nur von 

Neologismen erfullt, die nicht nur von der jeweiligen Gelegenheit, sondern auch von 
273 

einem systematischopenerenden "Genenerungsmechanismus" gepragt werden. Das 

ist ein Punkt, den Brigitte Schlieben-Lange in ihrer Trennung der wissenschaftlich-

systematischen Neologismen von den politischen, die "atemlos" dem Geschehen 

hinterherlaufen, nicht stark genug betont274. Es ist eben nicht immer so (und vor 

allem war es in Frankreich zwischen 1792 und 1794 nicht der Fall), daB die 

271 
Robespierre, "Reponse de la Convention Nationale aus Manifestes des Rois ligues contre la 

Republique", Discours et Rapports a la Convention, S. 181. 

2 7 2 H u n t , S. 38. 

273 

Hums, "Zur Problematik metaphorischer Benennungen in Wissenschaft und Technik", S. 34. 

2 7 4 Siehe das Zitat auf S. 211. 
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Benennungen quasi als terminologischer Effekt vom ursachlichen politischen 

Geschehen abhangen: was benannt wird, stellt bereits eine vom Diskurs vorgebene 

Entscheidung dar, ganz zu schweigen davon, wie es benannt wird. Freilich ist diese 

Benennung nach System - der orwellsche newspeak - nur begrenzt moglich und 

nicht immer erfolgreich. Im Normalfalle ist die ideologische Rhetorik darum bemiiht, 

den Ubergang vom Signifikanten erster Ordnung zum Signifikat zweiter Ordnung als 

so natiirlich darzustellen, dafi riickwirkend der Significant genauso natiirlich erscheint. 

Hier liegt der Zusammenhang von Ideologic, Ausdruckskultur und Verschworung. 

Die Ideologic verabsolutiert einen partikularen Bedeutungszusammenhang, indem alle 

anderen zum Verstummen gebracht werden, die Ausdruckskultur legt umgekehrt fest, 

daB ein bestimmtes, oft absolut gesetztes Bedeutetes durch ein ganz bestimmtes 

Zeichen ausgedriickt werden muB, und die Verschworungsmanie diktiert, daB jede 

MiBachtung von Bedeutung und Ausdruck als bewuBter Einspruch wahrgenommen 

wird. 

Es ist daher kein Wunder, daB Lichtenberg - obwohl auch er von 

275 

gelegentlicher Verschworungsparanoia nicht ganz frei ist - diese Denkweise 

fremd ist. Wo statt fixiertem Bedeutungsgehalt ein Bedeutungskontinuum 

vorausgesetzt wird, das auch Widerspriichliches umschlieBen kann, wo statt der 

absoluten moralischen Bewertung Kompromisse in Kauf genommen werden, die sich 

275 

Vgl . den Brief vom 29. Mai 1794 an Eschenburg: "Nur im vorigen Winter einmal kam 
Rousseaus Plagegeist fiber mich, der sonst immer so fern von mir blieb als sein Genie, und ich sah 
iiberall Verleumder und Anschwarzer, und hinter jedem Stillschweigen eines Freundes vermutete ich 
die Verraterei gewisser Leute, ohne mir deutlich bewuBt zu sein, was eigentlich an sie hatte konnen 
verraten werden" [SB 4:877]. 
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eher nach den Gesetzen der ZweckmaJiigkeit und des Gebrauch richten als nach denen 

abstrakter Idealitat, da wird der systematischen Einzwangung der Phanomene in einen 

binaren Code vorgebeugt. So gesehen, liefien sich Lichtenbergs differenziertere 

Ansichten der ansonsten verdammten Revolution, die "auch manches Gute 

zuriicklassen [wird] das ohne sie nicht in die Welt gekommen ware" [J 1172], und 

deren "Anarchie" auch den "Emigranten..und...dem EnfluB fremder Hofe" [K 143] 

zugerechnet wird, aus dem ihm eigenen offeneren Sprachcode herleiten, so wie sich 

der terreur aus dem jakobinischen Code erklaren laflt. Beides ist moglich, aber, wie 

gesagt, keineswegs notig, und auch nicht besonders ratsam. 

AbschlieBend kann man den wichtigen Eintrag K 170 zitieren, in dem die in 

diesem Abschnitt besprochene Materie wie auch Teile der Zusammenfassung in 1:9 

und 11:4 b) anklingen: 

Was mir an der Art, Geschichte zu behandeln, nicht gefallt, ist, 
daB man in alien Handlungen Absichten sieht, und alle Vorfalle 
aus Absichten herleitet. Das ist aber wahrlich ganz falsch. Die 
grofiten Begebenheiten ereignen sich ohne alle Absicht; der 
Zufall machet Fehler gut, und erweitert das kliigst angelegte 
Unternehmen. Die groBen Begebenheiten in der Welt werden 
nicht gemacht, sondem finden sich. 

Eine klare Opposition: hier Handlung, Planung, Kontrolle (sowie ihr negatives 

Zerrbild: das paranoide Hineinprojizieren von Absichten); dort Zufall, 

Absichtslosigkeit, Ungeplantes Sich-Finden. Der revolutionare Diskurs verfahrt (um 

ein Wort Nietzsches aufzugreifen) mythisch: er verwandelt Geschehen in Tun; 

Lichtenberg, mit dem Tun nicht einverstanden, verwandelt es zuriick in Geschehen. 
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c) Lichtenbergs Reaktion: die Bildlichkeit des Monarchen 

Das Schicksal Ludwigs XVI. wird im "Staatskalender" mit wachsender 

Anteilnahme protokolliert. Am 30. Juni 1791 - neun Tage nach der miBgliickten 

Flucht nach Varennes - erfahrt Lichtenberg durch einen miindlichen Bericht von den 

Ereignissen [vgl. SB 2:723], wiederum neun Tage spater liest er "in der Kegelaube 

die Zeitung [mit der] umstandlichen Nachricht von der Arretierung des Kdnigs" [9.7. 

1791/SB 2:724]. Am 29. November erwahnt er in einem Brief die - inkorrekte -

Nachricht, "dafl der Konig...zum 2ten Mai schappiert ware, wie der Gottingische 

Philister sagt" [SB 4:808; Hervorhbg. i. Text]. Die Einleitung "Gestern verbreitete 

sich auf einmal die Nachricht..." [ibid.] laBt vermuten, daB er der Neuigkeit 

skeptisch gegenubersteht, doch anderen Geriichten geht er auf den Leim: 

"[F]urchterliche Nachrichten vom Konige von Frankreich, daB er im Turm sitzt und 

keine Kleider hat. Was will das werden!!!" . Dann, historisch korrekt, am 31. 1. 

1793: "Gewisse Nachricht, daB der Konig von Frankreich am 21ten enthauptet 

worden ist!!" [SB 2:770]. 

Die Erinnerung an den "armen Konig" [SB 4:842/844] und die am 16. 

Oktober 1793 hingerichtete "gute Konigin" [SB 4:859] wird fleiBig gepflegt. Wahrend 

276 
SB 2:759; 24. August 1792. Zu den bescheidenen, aber keineswegs katastrophalen ex-

koniglichen Lebensverhaltnissen im "Turm" siehe Jordan, The King's Trial, S. 79ff. Geruchte dieser 
Art sind teilweise royalistisch-konterrevolutionare Propaganda; bei anderen spielt viel wishful thinking 
mit, etwa bei der von Lichtenberg als "gewiB" verbiirgten Mitteilung an Kastner vom 23. August 
1798, "daB Bonaparte gefangen und nach England gebracht wird" [SB 4:993]. 
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es am 10. August 1793 im argerlichen Angedenken an den Tuileriensturm heifit: 

"Heute vermutlich Larm in Paris!! Gott gebe endlich Ruhe" [SB 2:788], werden im 

Kalender von 1794 die Todestage von Ludwig und Marie-Antoinette gewissenhaft 

notiert [vgl. SB 2:797/817], eine Ehrung, die ansonsten nur engsten 

Familienangehdrigen und der Stechardin vorbehalten bleibt. Lichtenberg, der am 15. 

Oktober 1792 von Blumenbach eine "Jacobiner-Mutze" [SB 2:763] zugeschickt 

bekommen hatte, verzeichnet am 18. Mai 1793 den Erhalt von "Lud. XVI Testament 

mit den drei Portraten" [SB 2:779] sowie am 12. August d.J. "[d]en Knopf der des 

Konigs von Frankreich Lud. XVI Silhouette vorstellt" [SB 2:788]277. 

Die offentlich vorgetragene revolutionsfeindliche Gesinnung, die sich in den 

Hogarth-Erlauterungen in teils spritzigen, teils platten Sottisen gegen die franzosischen 

Ereignisse entladt, fiihrt gelegentlich zu etwas peinlichen Konigspreisungen. Bei der 

Beschreibung der Reiterstatue "des ungliicklichen Konigs Karls I" [SB 3:723] auf dem 

vierten Stich des Zyklus "Die vier Tags-Zeiten" heifit es: "Welcher unter unseren 

Lesern wiirde wohl nicht mit Sehnsucht wiinschen, dafi kunftige Bildsaulen des gleich 

ungliicklichen Ludwigs XVI. dereinst Zeugen von tihnlichen Freudenfesten sein 

mochten?" [SB 3:723; Hervorhbg. i. Text]27S. An anderen Stellen wird der Konig 

Vgl . zum deutsch-bourbonischen Devotionalienhandel "O Freyheit! Silberton dem Ohre...' 
Franzosische Revolution und deutsche Literatur, hg. v. Werner Volke et al. (Marbach am Neckar: 
Deutsche Schillergesellschaft, 1989), S. 318ff. 

278 
Zu Lichtenbergs eigener Begegnung mit dieser Statue siehe R A 1. Siehe auch Horst 

Gravenkamp/Ulrich Joost (Hrsg.), "Es sind das freylich Schattenspiele". Eine Lichtenberg-
Topographie in Bildern. (Gottingen: Wallstein Verlag, 1990), S. 80f. Die "Freudenfeste", die bei 
Hogarth stattfinden, sind, wie Lichtenberg zu verstehen gibt, keineswegs koniglich. 



320 

nicht erwahnt, doch es finden sich Formulierungen, die keinen Zweifel daran lassen, 

wer gemeint ist. Am Ende der Erlauterungen zur dritten Platte des "Wegs der 

Buhlerin" [SB 3:757-774] kommt Lichtenberg noch einmal auf den ein Jahr zuvor 

veroffentlichten Kommentar zu "Herumstreichende Komodiantinnen" [SB 3:669-

688] zu sprechen und stellt nachtraglich die Interpretation "eines meiner Freunde" 

vor, der das ausgelassene Treiben 

.. .auf die Franzosische Revolution gedeutet [hat], und mit einem Witze, 
der jener kleinlichen Machination ganz unendlich iiberlegen ist. Ich 
kann und darf nur einiges erwahnen. Etliche der starksten Ziige zu 
verschweigen, notigen mich aber sowohl, als meinen Freund, Gefuhle 
einer hohern Art, nach welchem ein solcher Witz jetzt, qffentlich 
gedu&ert, leicht mifigedeutet werden konne, weil Personen genannt 
werden miifiten, die unser Mitleid umso mehr forderten, je weniger wir 
heute wissen was unser eignes Schicksal morgen sein wird [SB 3:773; 
Hervorhbg. i. Text]. 

Bekannt ist weiterhin Lichtenbergs Weigerung, das "LE" an der Irrenhauswand auf 

der achten und letzten Platte des "Liederlichen" korrekt zu deuten, obwohl er, wie 

aus dem Brief an Eschenburg vom 8. Mai 1796 hervorgeht, sehr genau weiB, daB 

Hogarth wahrscheinlich "Lewis" XIV. oder XV. im Sinn hatte . AbschlieBend sei 

noch auf die Beschreibung der fiinften Platte der "Heirat nach der Mode" [vgl. SB 

279 n 
Promies vermutet, daB dieser Freund "der erzreaktionare Kastner" [K3:366] ist. 

2 8 0 

"Der Konig im Tollhause war ein bedenklicher Artikel! Das L E . an der Wand geht 
wahrscheinlich auf LEWIS. Denn Hogarth war, wie jeder redliche Mann, ein Feind von Ludwig XIV. 
und X V . , aber so was durfte nicht gesagt werden. Aber stille! stille! - Gottlob, daB meine Erklarungen 
noch nicht im Wienerschen Catalogo Librorum prohibitorum stehen..." [SB 4:947]. Zur - vermutlich 
sehr berechtigten - Zensurfurcht im Zusammenhang mit Bemerkungen, die als Kritik am hingerichteten 
Konigspaar interpretiert werden konnten vgl. auch SB 3:931 (Brief vom 15. Juni 1795 an Ludwig 
Christian Lichtenberg). 
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3:963-974] verwiesen, in der Lady Squanderfield vor ihrem sterbenden Mann kniet, 

wahrend dessen Mdrder, ihr Liebhaber Silbermund, "ohne Hosen" [SB 3:967; 

Hervorhbg. i. Text] aus dem Fenster springt: 

Da knieet sie nun, das modische Eheweib, barfuB, im bloBen Hemde, 
vor dem Gerichtsdiener und der Wache ihr Verbrechen abbittend und 
bufiend fur dasselbe. Hielt sie das Licht, das neben ihr steht, noch in 
der Hand, so wurde ich sagen: sie bitte ab und buBe, wie ehedem die 
Konigsmorder in Frankreich, als ihrer nur ein paar waren [SB 3:964]. 

Eine Anspielung, die den wichtigsten Punkt des Verfahrens gegen Ludwig XVI. 

aufgreift: die "traditionellen Konigsmorder", die Damiens und Ravaillacs, waren 

Einzelganger, die es auf einen bestimmten Monarchen abgesehen hatten - wohl 

wissend, daB der Preis dafiir iiber alle irdische Jurisdiktion hinausging, weil Regizid 

einen fundamentalen VerstoB gegen die gdttliche Weltordnung darstellt. Als es ihrer 

nicht "mehr ein paar waren", als zusammen mit dem Konig das Prinzip Monarchie 

mit allem numinosen Bei werk abgeschafft werden soil, entfallt das BewuBtsein des 

Sakrilegs: die Konigsmorder bitten nicht mehr ab; im Gegenteil, sie interpretieren ihre 

Tat als sakralen Akt. 

Zweifelsohne hat das "schreckliche Verfahren gegen den Konig" [SB 4:840] 

einen tiefen Eindruck auf Lichtenberg gemacht. Doch obwohl er von der 

UnrechtmaBigkeit des Prozesses uberzeugt war, spielen rechtliche Fragen - etwa die 

von Forster hervorgehobene Unterscheidung zwischen positivem Recht und Naturrecht 

- fur ihn keine Rolle. Seine privaten Anmerkungen in den Sudelbuchern zielen auf 
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die bewufite Depersonalisierung des Angeklagten infolge der rein politischen 

Bewertung seiner Funktion sowie die Frage nach der Symbolik der Macht. Wie soli 

sich die Macht darstellen? Ist der demokratische Reprasentationsapparat dem 

monarchischen Symboluniversum iiberlegen? Was ist fiir Menschen einfacher: die 

Annahme von Gesetzen oder die von Herrschern? 

Lichtenberg erkennt zunachst, daB der Abschaffung eines Herrschers eine 

sprachliche Stigmatisierung vorausgeht: "Man hat sich iiber Konige weggesetzt, nicht 

weil sie Tyrannen waren; sondern man nannte sie so, weil man sich iiber sie 

wegsetzen wollte" [K 148]. Das ist eine exakte Beschreibung der Vorgehensweise des 

revolutionaren Diskurses; sie schlieBt sich unmittelbar an die bereits zitierte 

Forderung an, daB "[a]lles, wofiir ein Staat zu sorgen hat, ist, richtige Begriffe von 

Gott und Natur in Umlauf zu bringen" [K 148]. So wie sprachliche Entstellungen 

sozialen Aufruhr einleiten konnen, so vermag eine kluge Begriffspolitik solchen 

Unruhen vorzubeugen. Was Lichtenberg vorschwebt, ist eine Sprachpraxis, die (so 

weit es der Sprache iiberhaupt mdglich ist) Unterscheidungen zwischen individua 

und genera vorzunehmen in der Lage ist; das heifit mit Blick auf den Begriff Konig 

zwischen dem jeweiligen Monarchen und der funktionalen Sammelbezeichnung zu 

differenzieren: 

Man spricht viel von guten Konigen, die doch im Grunde nichts 
weniger waren, als gute Konige, aber gute Leute. Es ist dies eine 
hochst ungereimte Verwirrung der Begrife. Man kann ein sehr guter 
Mann und doch kein guter Konig sein, so gut als man ein ehrlicher 
Mann und dabei kein guter Bereiter sein kann. Dies ist wahrhaftig der 
Fall mit Ludwig XVI. Was halfen seine guten Gesinnungen? Dadurch 
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konnte sein Volk unmoglich giiicklich werden. Man sagt nicht, daB er 
nicht vergleichungsweise gut gewesen sei. Er war gewiB sehr viel 
besser, als manche seiner Vorganger [K 152]281. 

Ob Lichtenberg wirklich von den "guten Gesinnungen" des "sehr guten Mannes" 

Louis Capet uberzeugt war und nicht erst unter dem Eindruck des Verfahrens eine 

einseitige Ehrenrettung vomimmt, sei dahingestellt; entscheidend ist, daB er die 

moralische Einschatzung Ludwigs XVI. von seinen menschlichen Qualitaten abhangig 

macht und nicht von seiner miBgliickten Amtsfiihrung oder der politisch-ideologisch 

282 
determinierten Bewertung der Funktion "Konig" . Das ist auf den ersten Blick die 

Tatsachlich hatte Lichtenberg keine hohe Meinung von den Vorgangern Ludwigs X V I . Im Brief 
vom 18. November 1779 an Schernhagen erwahnt ein "prachtige[s] Werk" Montalemberts, das 
bewiesen habe, "daB Louis le grand ein schwacher Kopf gewesen sei" [SB 4:376]; und am 31. 
Oktober 1782 heiBt es (wieder an Schernhagen): "Es sind doch wahrlich herrliche Leute die 
Franzosen, ich liebe sie fiirwahr, nur den [Charles Gravier Graf von] Vergennes, [Charles Hector 
Graf] d'Estaing, Graf von Artois und dann No. X V auf dem Thron nicht" [SB 3:480]. Artois ist einer 
der Bruder Ludwigs XVI . der spatere Charles X. Der dritte Bruder d'Orleans (1747-1793) war 
Lichtenberg tief verhaBt, vielleicht weil er als jakobinischer Abgeordneter Philipp Egalite' im Konvent 
fur den Tod Ludwigs stimmte [vgl. die entsprechenden Stellen in den Hogarth-Erlauterungen (SB 
3:719/740)]. In diesem Zusammenhang darf die sehr fruhe Eintragung A 119 nicht ubersehen werden, 
in der die negativen Verhaltensweisen vieler europaischer Herrscher (des englischen eingeschlossen) 
aufgezahlt und mit einem selbst fur den jungen Lichtenberg sehr kritischen Resiimee abgefunden 
werden: "[W]as helfen die Einleitungen ins Kommerzien-Wesen, die arts de s'enrichir par 
1'agriculture, die Hausvater, wenn ein Narr der Herr von alien ist, der keine Oberen erkennt, als seine 
Dummheit, seine Caprice, seine Huren und seinen Kammer-Diener, o wenn doch die Welt einmal 
erwachte. und wenn auch drei Milionen am Galgen stiirben, so wiirden doch vielleicht 50 bis 80 
Millionen dadurch giiicklich...". Der sehr kritische Einschlag, daB die Schwachen im System liegen, 
weil das System sich nicht gegen personliche Schwachen durchsetzen kann, sowie eine in Kauf 
genommene Anzahl von Toten, welche die Zahl der spateren Revolutionsopfer weit iibersteigt, wird 
am Ende als [Schein(?)]Zitat eines Landauer "Peruquenmachers" entscharft, der dafiir verhaftet und 
totgeschlagen wurde. 

282 
Ironischwerweise hatte Lichtenberg Jahre zuvor dem verehrten Konig Georg III genau diese 

Denkweise vorgeworfen: "x's [=Georg III] Hauptfehler ist, daB er gegen alle Leute miBtrauisch ist, 
ausgenommen gegen einige Anbringer. Er ist ein ganz politisches Wesen, und seine eigne Gesinnungen 
sieht oder hort man nie. Hatte er gesagt, ich will den Lord M . . . [Marchmont?] nicht sehen, nicht als 
Konig sondem als Mensch, weil er meine Mutter beleidigt hat, so hatte es ihm niemand verdacht, ja 
man wiirde es mit Beifall aufgenommen haben. Er ist ganz Verstellung" [RA 30; Hervorhbg. i . Text]. 
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Gegenposition zur unpersonlichen Verdammung Saint-Justs und Robespierres . Man 

kann das mit der oberflachlich-moralischen Eulogie abtun, daB bei Lichtenberg "der 

Mensch" zahlt und er sich in aufklarerischer Verteidigung des Individuums gegen jede 

Unterjochung des Einzelnen unter ein abstraktes Diktum zur Wehr setzt. Man kann 

tiefer ansetzen und darauf hinweisen, daB Lichtenbergs Position zur Entwicklung 

einer Innerlichkeitskultur beitragt, die im oft bewuBten Gegensatz zur franzosischen 

"AuBerlichkeit" deutsche "Innerlichkeit" aufwertet2**; wobei hinzugefiigt werden 

miiBte, daB in diesem Fall der apolitische Ruckzug von der Oberflache ins 

"Wesentliche" nicht die Kompensation von zuwenig gesellschaftlichem EinfluB des 

politisch impotenten deutschen Burgertums ist, sondern die Verteidigungsstellung 

angesichts eines Zuviels an Politik - namlich der Verabsolutierung politischer 

Ideologie durch die Revolution. In beiden Fallen ist das Ergebnis moralisch 

vorprogrammiert: hier der gute Menschenfreund Lichtenberg, dort die 

menschenfeindliche Revolution. 

Ubersehen wird, daB Lichtenberg in den letzten Jahren immer starker dazu 

Wilhem Heinse, der sich in seinen Tagebuchaufzeichnungen eingehend mit diesem Problem 
auseinandersetzt, kommt zum SchluB: "Nach dem Zahlenverhaltnis, worin vollkommen organische 
Menschen, Leute von Genie und hohem Verstande mit den gewohnlichen und armseligen stehen, kann 
der blinde Zufall der Geburt nur auflerst selten Vortreffliche auf den Thron erheben...Ein schwacher 
und mittelmaBiger Mensch, wie ihn meistens die Geburt gibt, widerspricht immer dem Begriffe, wenn 
man unter dem Namen Konig auch nur den versteht, der die erste Stelle im Staate hat... Alles, was man 
tun kann, ist ihnen den leeren Namen der Representation zu lassen und sie standesgemafl zu fiittern" 
[zit. in Trager, Die Franzosische Revolution im Spiegel der deutschen Literatur, S. 150/151/152]. 

Vgl . hierzu allgemein die Bemerkungen von Norbert Elias fiber die Soziogenese des 
Gegensatzes von "Zivilisation" und "Kultur" in Deutschland [Uber den ProzeR der Zivilisation. 
Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. Erster Band: Wandlungen des Verhaltens in 
den weltlichen Oberschichten des Abendlandes. (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 19818), S. 1-42]. 
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neigt, seinerseits aus dem Konig ein Prinzip zu machen und die Rechtfertigung des 

monarchischen Systems nicht in den Tugenden des Herrschers, sondern in 

anthropologischen Prinzipien zu suchen. Natiirlich ist er weit davon entfernt, die 

Grundsatze absolutistischer Ideologic anzunehmen; aber gewisse Ahnlichkeiten lassen 

sich nicht leugnen. Im absolutistischen Weltbild ist der von Gott eingesetzte Herrscher 

die Inkarnation der Nation, er verkorpert, was ohne ihn keinen einheitlichen Ausdruck 

finden konnte; der Konig ist - wie Ludwig XIV. betonte - der Staat. Bei 

Lichtenberg wird daraus in fiir ihn bezeichnender Weise ein ZeichenprozefJ: der 

Konig ist nicht der Staat, aber er ist das beste ikonische Mittel, gesellschaftlichen 

Zusammenhalt zu stiften, weil er bestimmte menschliche Anlagen besser anspricht als 

alternative Reprasentationsformen. Dieser Gedanke ist nicht von Anfang an da; man 

kann verfolgen, wie er sich im Laufe der neunziger Jahre in den Sudelbuchern J, K 

und L entwickelt. 

Zunachst geht es nur um die Vorzuge, die sich aus dem personlichen 

Verhaltnis des Untertanen zu einem guten Herrscher ergeben: 

Ich sehe nicht, was es schaden kann dem Patriotismus fiir den nicht alle 
Menschen Gefiihl haben Liebe des Konigs unterzuschieben, wenn der 
Konig so herrscht, dafi alles aus Liebe zu ihm und Treue gegen ihn 
[geschieht]. Liebe und Treue gegen einen rechtschaffenen Mann ist dem 
Menschen viel verstandlicher als gegen das beste Gesetz [J 1161] 

Der Untertan tut oft fiir einen guten Konig, was er fiir die eherne 
Bildsaule des Gesetzes nicht wurde getan haben. Ein guter Regent ist 
die Kraft des Gesetzes, die freilich meistens nur zum Strafen gebraucht 
wird, aber wenig zum Belohnen [K 1]. 

Die besten Gesetze kann man bloii respektieren und furchten, aber nicht 
lieben. Gute Regenten respektiert man, fiirchtet man und liebt man. 
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Was fur machtige Quellen von Gliick fiir ein Volk! [K 3]. 

Hier ist noch von einer bestimmten Kategorie von Herrschern - den guten - die 

Rede, deren personliche Anwesenheit einen besseren gemeinschaftlichen 

Zusammenhalt stiftet als unpersonliche Verordnungen: "Was konnten nicht Regenten 

ausrichten zumal in kleinen Staaten, wenn sie sich ihren Untertanen ofters zeigten, 

285 

predigten usw." [K 1] . Allerdings ist es nur ein kleiner Schritt zur Abstraktion, die 

von den individuellen Qualitaten des Herrschers absieht und prinzipiell personliche 

Herrschaft abstrakter Gesetzesordnung vorzieht. Dieser Ubergang zeigt sich im 

zweiten Abschnitt der "Montags-Andacht" [vg. SB 3:492-493]: 

Das Gesetz ehrt und fiirchtet man, aber lieben im eigentlichen 
Verstande kann man es nicht. Was fiir ein grofier Gedanke daher, ihm 
einen Reprasentanten zu geben, den man nicht bloB ehren und fiirchten, 
sondern auch lieben kann, einen guten Regenten. Die Welt wurde sich 
dem Himmel nahern, wenn dieses von beiden Seiten anerkannt wiirde. 
Ohne etwas Anthropomorphismus laBt sich selbst Gott bloB fiirchten 
und ehren, aber nicht lieben. Der Grand hierfiir liegt seht tief in 
unserer Natur, aber sicher und unabanderlich [SB 3:492; Hervorhbg. 
i. Text]. 

Waram diese "tiefe", "sichere", "unabanderliche" Verankerang? Waram das 

Bemiihen, aus der vorteilhaften Representation des Gesetzes in Gestalt des Regenten 

durch Verankerang in der menschlichen Natur eine anthropologische Konstante zu 

machen? Hier spielen zwei Faktoren eine entscheidende Rolle, die wiederum 

Doch wird den "groBen Herren" realistischerweise empfohlen, "eine Kunst zu lernen, wir leben 
jetzt in sonderbaren Zeiten, man kann nicht wissen ob man sie nicht einmal braucht" [J 759] - so wie 
Ludwig seine Schlosserlehre. 
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untereinander in einer gewissen Beziehung stehen: Kant und die Franzosische 

Revolution. 

Der EinfluB Kants auf Lichtenberg ist ein zu groBes (und schwieriges) Thema, 

um im Rahmen eines Teilabschnitts ausfiihrlich behandelt zu werden, zumal viele 

Aspekte der lichtenbergischen Kant-Aneignung - beispielsweise der Versuch, die 

Metaphysischen Anfangsgrunde der Naturwissenschafi im geplanten eigenen 

Kompendium zu verarbeiten - in diesem Zusammenhang keine Rolle spielen. Ob 

man tatsachlich Lichtenbergs Denken in eine "vorkantische und eine nachkantische 

257 

Epoche" einteilen kann, ist fraglich. Lichtenberg hat die Kantsche Philosophic, 

insbesondere die Kritik der reinen Vemunft, eher als eine systematisch durchdachte 

Bestatigung eigener Gedanken erfahren. Was ihm noch ungeordnet vorschwebte und 

sich in unzusammenhangenden Erkenntnisblitzen entlud, wurde von Kant geordnet 

und mit entsprechender philosophischer Terminologie ausgestattet. "Kurz, Kant hat 

Lichtenbergs Denken geklart" . Allerdings war Lichtenberg nicht gewillt, Kant in 

alle Tiefen und Untiefen seiner philophischen Verastelungen zu folgen. Was er 

prinzipiell anerkannte, war das Axiom, daB der Mensch nicht der Welt an sich, 

Vgl . dazu Hahn, G. Chr. Lichtenberg und die exakten Wissenschaften, S.63-71; Arrnin 
Hermann, "Das wissenschaftliche Weltbild Lichtenbergs", S. 47-51; und Horst Zehe " G . Chr. 
Lichtenberg und die Metaphysischen Anfangsgrunde der Naturwissenschafi", Photorin 10, S. 1-13. 

287 
Arno Neumann, "Lichtenberg als Philosoph und seine Beziehungen zu Kant", Kantstudien 4 

(1900), S. 75. 
p o o 

Mautner, Lichtenberg, S. 394. 
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sondern einer durch den menschlichen Wahrnehmungsapparat gefilterten Interpretation 

gegeniibersteht, wodurch sich das philosophische Hauptinteresse von der nunmehr 

obsoleten Frage nach dem Wesen des Wahrgenommenen auf die nach der 

Geistestatigkeit des wahrnehmenden Subjekts sowie der Interaktion zwischen ihm und 

der Welt verlagert259. Insofern Sprache als das wichtigste Medium bei der Analyse 

und Weitergabe von Information darstellt, gehort der "wittgensteinsche" Ansatz 

Lichtenbergs der Philosophie als Sprachkritik noch ganz zum Programm Kants. Doch 

es widerstrebt ihm, die Ordnung des sinnlich Wahrgenommenen als reine 

Verstandestatigkeit zu interpretieren. Der Konigsberger Dreisprung, bei dem der 

Verstand die Anschauungen zu Begriffen, die Urteilskraft die Begriffe zu Urteilen und 

schlieJJlich die Vernunft die Urteile zu Schliissen verbindet , erlaubt keine emotional 

gesteuerte Wahrnehmungstatigkeit. Der Kopf tut alles, das Herz nichts. Folglich 

findet sich bei Lichtenberg die Neigung (die er als Erweiterung, nicht als 

29/ 

Widerlegung Kants ansieht ), die vernunftgesteuerten apnonschen 

Anschauungsformen und -kategorien durch angeborene Anschauungsgesta/te// zu 
"Was heifit mit Kantischem Geist denkerf! Ich glaube, es heifit, die Verhaltnisse unsers Wesens, 

es sei nun was es wolle, gegen die Dinge, die wir aufier uns nennen, ausfindig zu machen; das heiBt, 
die Verhaltnisse des Subjektiven gegen das Objektive zu bestimmen. Dieses ist feilich immer der 
Zweck aller griindlichen Narurforscher gewesen, allein die Frage ist, ob sie es je so wahrhaftig 
philosphisch angefangen haben, als Herr Kant. Man hat das, was doch schon subjektiv ist und sein 
muB, fur objektiv gehalten" [K 77; Hervorhbg. i . Text]. 

290 
Vgl . Lichtenbergs Zusammenfassung zit. bei Hahn, G. Chr. Lichtenberg und die exakten 

Wissenschaften, S. 68. 
291 

Obwohl er manche Zweifel hegt, beispielsweise an der von Kant als apriorisch eingestuften 
Anschauungskategorie Kausalitat: "Es ist doch immer bei der Kantischen Philosphie eine Hauptfrage, 
wodurch erhalt er GewiBheit daB manche Erkenntnisse a priori sind! z .E. von dem Principio der 
Kausalitat, das ist ja doch auch Erfahrung, so gut als dafi es eine solche Abhangigkeit gibt" [J 429; 
Hervorhgb. i . Text]. 
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erganzen. Die Monarchic, die burgerlich-patriarchalische Familie und der christliche 

292 

Monotheismus sind als zentrierte, hierarchisch gegliederte Herrschaftsgestaltungen 

gerade deshalb so wunschenswert und bestandig, weil ihre Erscheinungsform 
293 

menschlichen Anlagen entspncht bzw. aus ihnen hervorgegangen ist . Em 

interessanter Hinweis hierfiir ist der bereits zitierte Brief an den kantfeindlichen 

Bruder Ludwig Christian: 
Wir feineren Christen verachten den Bilder-Dienst, das ist unser lieber 
Gott besteht nicht aus Holz und Goldschaum, aber er bleibt immer ein 
Bild, das nur ein anderes Glied in eben derselben Reihe ist, feiner, aber 
immer ein Bild. Will sich der Geist von diesem Bilder-Dienst losreiflen, 
so gerat er auf die Kantische Idee. Aber es ist Vermessenheit zu 
glauben, dafi ein so gemischtes Wesen das alles je so rein anerkennen 
werde [SB 4:101 If.]. 

Lichtenberg ist letztlich in einer paternalistischen Bildlichkeit befangen, die der von Hunt 
beschriebenen anti-paternalistischen Ikonologie der Revolution widerspricht. Das deckt sich mit der 
scharfen Kritik von Dagmar Lorenz: "Er selbst ist in seiner Familie der Vater, das Haupt der Gruppe, 
der Vater aber wird parallel gesetzt zu dem Monarchen, dem Landesvater, der Monarch ist fiir den 
Staat das, was der Vater fur die Familie, die Sonne fur das Universum bedeutet und den Vorrang vor 
alien hat der aufgeklarte, protestantische Vater, der gleichzeitig Gelehrter ist - und all das trifft auf 
Lichtenberg zu" ["Lichtenberg - das Mafi aller seiner Dinge", S. 118]. Selbst Promies spricht von 
"Lichtenbergs 'Vater-Ideologie' der neunziger Jahre" [K3:327f.]. Siehe auch die folgende Anmerkung. 

293 
"Liebe und Treue gegen einen rechtschaffenen Mann [das bezieht sich auf den Konig, G W Y ] 

ist dem Menschen viel verstandlicher als gegen das beste Gesetz. Was fur eine Macht haben nicht die 
Lehren der Tugend wenn sie aus dem Munde rechtschaffener Eltern kommen. Gott hat gesagt, du 
sollst nicht toden, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst kein falsch Zeugnis reden pp. Gott, der 
Herr der Natur, dein Schopfer hat es dir geboten, das versteht jedermann. Der Beweis aus dem Rechte 
der Natur ist nicht so verstandlich" [J 1161]. - Diese Parallelisierung Gott-Konig-Hausvater laBt sich 
als weitere Bestatigung der Thesen von Lorenz lesen; allerdings kann man hier auch die Anlage zu 
einem kritischen Anthropomorhismus feuerbachscher Art sehen, die von Lichtenberg auch eingelost 
wird: "Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, das heifit vermutlich, der Mensch schuf Gott nach 
dem seinigen" [D 201]. Ein Interpret nannte das "vermutlich" "vielleicht das beste Wort, das in der 
Geschichte des menschlichen Denkens je gesetzt wurde" [Rainer Koehne, "Gedanken und Exzerpte zur 
Bestimmung der philosophiegeschichtlichen Stellung Lichtenbergs", in: Zeugnisse. Theodor W. Adorno 
zumsechzigsten Geburtstag. Hg. v. Max Horkheimer(Frankfurt/M: Europaische Verlagsanstalt, 1963), 
S. 141]. 
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Implizit wird Kant derselbe Vorwurf gemacht wie den franzosischen 

Kulturrevolutionaren. Philosophischer Idealismus und regeneration fallen ihre Urteile 

unter Berufung auf eine ideale Begrifflichkeit, die zu streng fur die Wirklichkeit 

ausfallt. Die anthropologische Verankerung dieses Einspruchs ist die Festschreibung 

bestimmter verstarkt emotiver, organisch-ganzheitlicher Anschauungsformen, die sich 

zwar unter idealen Bedingungen in kantische Anschauungskategorien verwandeln 

konnen294, bis dahin aber die Wahrnehmung und Gestaltung der Wirklichkeit durch 

den Menschen entscheidend beeinflussen. Eine Manifestation dessen ist die natiirliche 

Anlage zur monarchischen Staatsform, die gegen die von der reinen, aber 

weltfremden Vernunft postulierte Republik ins Feld gefuhrt wird. Mithin handelt es 

sich hier um eine natiirliche Verankerung - man konnte von Ontologisierung 

sprechen - ikonischer Symbolik, die philosophisch (also auf Kant bezogen) als 

Erganzung, politisch (auf die Revolution bezogen) jedoch als Widerlegung der 

natiirlichen Verankerung einer abstrakt-rationalen Symbolik erscheint. Semiotisch 

gesprochen ist diese Verankerung eine ideologische Operation; die Fixierung gewisser 

bildlicher Anschauungsformen durch ihre unmittelbare Ruckbindung an einen 

anthropologischen bzw. biologischen Code, der alle anderen aufler Kraft setzen kann. 

Nun weifl Lichtenberg, daB die Revolution sich keineswegs nur auf die 

Verbreitung abstrakt-rationaler Maximen konzentrierte. Im Gegenteil: Bilder, Statuen, 

Genau so wie unter idealen Bedingungen Lavaters Physiognomie ihre Berechtigung hat. 
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Embleme, Kostume, Aufmarsche, Umziige, Feiern, Feste wurden in einem bis dahin 

noch vollig unbekannten MaBe politisch eingesetzt. Die Revolutionare wuBten, dafi 

sie im sensualistischen Jahrhundert Lockes lebten, in dem keine Ideen vollig 

unabhangig von Sinneseindriicken existierten und Menschen durch die Augen erzogen 

295 

werden muBten , damit sich ein Publikum in ein Volk verwandeln konnte. Sicher 

gab es Bestrebungen, die diffuse Bedeutung ikonischer bzw. figurativer 

Reprasentationen durch (geschriebene und gesprochene) sprachliche Zusatze 

revolutionsgerecht zu fixieren . Die intellektuelle Elite der Revolution konnte sich 

von einer traditionellen "klassischen" Geringschatzung des Figurativen nicht ganz 
2 9 7 

losen ; es muBte kommentiert werden - wie die Bilder Hogarths. Trotzdem bleibt 

die Frage, was denn der qualitative Unterschied zwischen der lichtenbergschen 

Bildlichkeit und der revolutionaren ist. Lichtenberg stellt sich dem Problem, indem 

er ihm ausweicht. So wie er sich aus der begrifflichen Auseinandersetzung um den 

umstrittenen Terminus "Gleichheit" zuriickzieht, indem er den Verfechtern 
Vgl . Ozouf, La fete revolutionnaire, S. 241. 

296 
Vgl . hierzu Lynn Hunts interessante Studie revolutionarer Herkules-Darstellungen [Politics, 

Culture, and Class..., S. 86-119]. Die rohe Starke Herkules' soil das Volk symbolisieren, blofl "[l]ike 
all powerful symbols, Hercules was multivalent; he transmitted more than one message at once. He 
could be 'popular', fraternal, parricidal, and antifeminist even while he was a transposed and 
magnified sign of monarchy itelf" [ibid., S. 104]. Es wird daher notig, ihn zu beschriften bzw. im 
Rahmen feierlicher Einweihungen genau zu erklaren, wofur er (im politischen Moment) steht. "The 
visual image only worked correctly in the context of words" [S. 107]. Mona Ozouf: "Rien ne va sans 
dire: tel pourrait etre le slogan de l'esthetique revolutionnaire" [La fete revolutionnaire, S. 256]. 

297 
"Le probleme pos6 a ces faiseurs de fete est done celui-ci: il leur faut frapper 1'imagination tout 

en repugnant aux effets trop faciles et en eprouvant devant l'effet trop appuye, l'image trop expressive, 
le spasme de degout. Surs du pouvoir des images, il leur faut en user tout en restant obstinement 
convaincus, selon le schema herit6 de la pensee classique, que tout ce qui est figur6 est faux" [Ozouf, 
S. 244]. Zum Problem des Verhaltnisses Mundlichkeit/Schriftlichkeit in der Franzosischen Revolution 
siehe 111:6. 
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revolutionarer Gleichheit niedere Beweggriinde unterstellt, so verweigert er sich der 

ikonologischen Diskussion vermittels einiger rhetorischer Kunstgriffe und einer 

schwammigen, aber letztlich unwiderlegbaren anthropologischen Verankerung seiner 

bildlichen Anschauungsformen. Der ideologischen Festschreibung republikanischer 

Kembegriffe begegnet Lichtenberg mit einer analogen Fixierung, die ein bestimmtes 

Phanomen an einen Code bindet, der als eine Art Tiefenstruktur alles beherrscht. Die 

politischen Organisationsformen werden an "natiirliche" Anlagen gebunden. Unter 

dem Eindruck der Revolution lost sich Politik in (menschliche) Natur auf. Dieser 

apodictus ductus findet sich in der langen Sudelbucheintragung L 403, die in der 

Sekundarliteratur meist gekurzt wiedergebenen wird. Sie soil hier zur Ganze zitiert 

werden, damit die von Lichtenberg betonte Wichtigkeit zur Geltung kommt: 

Ist es nicht sonderbar, dail man, um dem Gouvernement und 
namentlich dem Direktorium Respekt zu verschaffen, ein Costume, 
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Kleidertracht erschaffen hat? Das schonste Costume ware unstreitig 
die Erblichkeit der Regierung. Keine Tracht, kein Anzug wird je 
erfunden werden, der dem gleicht. Es liegt im Menschen ein Prinzip, 
das diesen Anzug schneidert, den man jetzt geradeweg der Schneider-
Gilde uberlaBt. Sollte sich nicht ein Mittel finden lassen hier einen 
Mittelweg zu finden? Es ist Demokratie in dem aus Kopf und Hen 
bestehenden Menschen, was die Monarchie der reinen Vernunft 
verwirft, und die politischen Demokratien stutzen sich auf die 
Monarchie der Vernunft. Sie erkennen eine Monarchie zur 
Verteidigung einer Demokratie. - Suchet einmal fertig zu werden in der 
Welt mit einem Gott, den die Vernunft allein auf den Thron gesetzt 
hat299. Ihr werdets finden. Es ist unmoglich. Ich sage dieses, so sehr 

Zur Amtskleidung der Republik vgl. Schlieben-Lange, "Freiheit, Gleichheit...Uniformitat", S. 
52f. 

299 
V g l . L 276: "Es ware die Frage, ob die blofle Vernunft ohne das Herz je auf einen Gott 

verfallen ware?" 
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ich auch einsehe (einsehe) daB es billig ware, aber diese grofiere 
Billigkeit ist gerade die Stimme der Vernunft, die jenes will, also 
parteiisch. Befraget das Herz und ihr werdet finden, daB, so wie 
Kleider Leute, so die Geburt Regenten macht. Das Gleichnis fuhrt, ich 
gestehe es, auf etwas Lacherliches aber bloB fur den Lacker, den 
erbarmlichsten Menschen, den ich kenne. Ich werde gewiB von denen 
verstanden, von denen ich verstanden sein will, und dieses iiberhebt 
mich der Miihe hier praziser in den Ausdriicken zu sein. Ich bin davon 
so sicher iiberzeugt, daB, wenn mir die Wahl gelassen wurde, welches 
Oktav-Blatt von mir auf die Nachwelt kommen sollte? ich getrost sagen 
wurde: dieses. Weiter sind denn die Kleidertrachten auch Vernunft? 
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Warum ist ein Rewbell durch den Schneider mehr wert, als ein 
Rewbell durch die Natur, nackend oder mit rund abgeschnittenen 
Haaren, und einem Hosenlatz aus Barenfell, ohne Hosen? Ihr imponiert 
der Einbildungs-Kraft und dem Herzen von einer Seite, wo die 
Bekehrung von seinem Irrtum viel leichter ist, als der die durch 
Vorrechte und Geburt unterstutzt wird. Geht mit weg mit euren 
Schneidereien, die weit hinter den unsrigen liegen. Selbst in eurer 
Livree liegt etas von dem ignoto Deo. Das Hen und das Auge wollen 
was haben [L 403; Hervorhbg. i. Text]. 

Ist das die Argumentationsweise eines groBen Aufklarers? Ein Wortspiel, das 

iiberzeugen soli, indem es Bezeichnungen und Metaphern auf eine Stufe stellt und 

vermengt ("politische Demokratie", "Monarchie der Vernunft"); das Eingestandnis 

einer eigenen argumentativen Schwache, die durch vorbeugende Desavouierung derer, 

denen diese Schwache auffallen konnte, aufgefangen wird ("...bloB fur den Lacker, 

den erbarmlichsten Menschen"); ein elitarer Seitenhieb, der sich in einem rhetorischen 

ZirkelschluB der Zustimmung derer versichert, die sowieso seiner Meinung sind ("ich 

werde gewiB von denen verstanden, von denen ich verstanden sein will"); eine 

3 0 0 S i c . Lichtenberg betont die Interdependenz von visueller und emotionaler Wahrnehmung. 

3 0 1 Jean-Francois Rewbell (auch Reubell) (1747-1807), Thermidorianer, President des Rats der 500 
und Direktoriumsmitglied; Mitverschworer beim coup d'Etat vom 75 fructidor 1797, zieht sich nach 
Napoleons Machtiibernahme aus der Politik zuriick. 
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apodiktische Behauptung ("es liegt im Menschen ein Prinzip, das diesen Anzug 

schneidert"); eine rhetorische Kehrtwende, die darin besteht, sehr verniinftig gegen 

revolutionare Kleidertracht zu argumentieren, nachdem der Revolution eben noch 

Verabsolutierung der Vernunft vorgeworfen wurde; der fatale Hinweis - der 

Lichtenbergs wissenschaftstheoretischem Credo auf ganzer Linie widerspricht -, dafi 

der Vorzug des "erblichen" Kostiimes gegeniiber dem bloli geschneiderten in seiner 

Bestandigkeit liegt, auch wenn es sich dabei um einen Irrtum handeln sollte ("Ihr 

imponiert der Einbildungs-Kraft und dem Herzen von einer Seite, wo die Bekehrung 

von seinem Irrtum viel leichter ist, als der die durch Vorrechte und Geburt unterstiitzt 

wird"); und last but (certainly) not least eine Verdachtigung der Vernunft, die in 

ihren eigenen geschlossenen Kreisen befangen das gutheiiit und als "verniinftig" 

befindet, was sie will ("gerade die Stimme der Vernunft, die jenes will, also 

parteiisch"). 

Zusammenfassend last sich sagen, dafi Lichtenbergs Reaktion auf den Prozeli 

und die in ihm enthaltene Negierung sowohl der individuellen Person des Herrschers 

als auch des Prinzips Monarchic in drei Abschnitte zerfallt: 

i) Die Hervorhebung der menschlichen Qualitaten ("Konnotationen") des 

Regenten als Gegengewicht zur revolutionaren politischen Abstraktion, d.h. der 

Reduktion des Herrschers auf seine Funktion; 

ii) die Betonung des wohltatigen Effekts der monarchischen Staatsform, die 

sich der "personlicheren" Beziehung zwischen Herrscher und Untertan verdankten; 

und iii) die anthropologische Verankerung des monarchisch-monotheistischen 
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Prinzips als angeborener Wahrnehmungsform, die weniger der Vernunft als dem (fiir 

die Emotionen zustandigen) Herzen angehdrt. 

Von dieser Position zieht er sich nicht mehr zuriick. Die allgemeine 

Uberzeugung von der Natiirlichkeit der Monarchic verbindet sich zunehmend mit der 

personlichen Treue zum englischen Konigshaus, die sich nicht zuletzt Lichtenbergs 

personlicher Bekanntschaft mit "unser[em] vortrefflichefm] Konig" [SB 4:917] und 

seiner Familie verdankte. Betroffen vermerkt der Staatskalender am 9. November 

1795 "[t]raurige Nachrichten aus England. Der Konig soli mit Steine geworfen sein" 

[SB 2:834]. Im Mai des darauffolgenden Jahres: "Den Morgen trauriger Abschied von 

Soldaten an der Haustiire, von Eltern, Geschwistern und Geliebten. Wenn der Konig 
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so was sehen konnte" [SB 2:842] . Und in einer der allerletzten Veroffentlichungen, 

angesichts des pflichtbewuBten, von keinerlei franzosischem Ideengut verwirrten 

Ruderers auf der fiinften Platte von "FleifJ und Faulheit" [vgl. SB 3:1032-1038] 

werden Anglophilie, Monarcholatrie und Gallophobie abschliefJend noch einmal 

kurzgeschlossen: "O! es ist ein herrliches Volk, getreu seinem Konige und seinem 

Vaterlande (pro Rege et grege), so lange kein religioser und kein politischer 

Quacksalber moderne Destillationen in sein alt-englisches bewahrtes, kraftiges Haus-

Getranke mischt!" [SB 3:1037]. 

Vgl . den Brief an Blumenbach vom 11. Dezember 1795, der sich auf den hollandischen Verlust 
der Kapkolonie bezieht: "Nun te Deum laudamus: das Kap der Guten Hqffnung ist auf unserer Seite, 
wahrscheinlich nun auch bald Ceylon und Batavia auch. Was bleibt alsdann den Froschen in Europa? 
mich freut die Sache bloB unsers guten Konigs wegen" [SB 4:937]. 
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6 Vorlaufige Zusammenfassung 

a) Zur Kritik der Ausdruckskultur 

Dem neuen Paradigma der Revolutionsforschung folgend, wurde im Rahmen 

dieser Arbeit das Hauptmerkmal der Franzosischen Revolution als ein plotzliches, 

explosives Eindringen des Diskurses in das nach dem Ausfallen des absolutistischen 

Symboluniversums entstandene Vakuum dargestellt. Unmittelbare Folge hiervon war 

eine politisch fatale Situation, in der es jedem freistand, vermittels individueller 
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"Wortergreifungen" (Liisebrink) die politische Landschaft vollig umzugestalten. 

Die Revolution war ein kollektives adamatisches Ereignis504, in dem Dinge scheinbar 

durch ihre pure Benennung ins Leben gerufen werden konnten. Die neuen politischen 

Institutionen sowie die sie beherrschenden Diskurse entstanden - als 

Veranschaulichung wurde auf Kleists Essay iiber die Verfertigung der Gedanken 
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verwiesen - quasi im RedeprozeB. Zu diesem Zweck wurde auf die (angebliche) 

Vgl . Hans-Jiirgen Lusebrink, "Die 'Vainqueurs de la Bastille': kollektiver Diskurs und 
individuelle 'Wortergreifungen", Die Franzosische Revolution als Bruch des gesellschaftlichen 
Bewufitseins, S. 321-357. 

3 0 4 V g l . J . G . A . Pocock, "Edmund Burke and the Redefinition of Enthusiasm: the Context as 
Counter-Revolution", Furet/Ozouf, The French Revolution and the Creation of Modern Political 
Culture. Vol 3: The Transformation of Political Culture 1789-1848, S. 20. Vgl . allgemein auch Robert 
Darnton, The Kiss of Lamourette. Reflections in Cultural History, (New York: W . W . Norton, 1990), 
S. 3-20. 

V g l . E:2 (S. 18ff.). 
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republikanische Tradition der Antike, vor allem aber auf philosophisches Gedankengut 

der Aufklarung zuriickgegriffen. Insbesondere der EinfluB Rousseaus fiihrt zu einer 

fatalen politischen Umsetzung des Konzepts der transparence: alles muB klar, 

durchsichtig, einheitlich sein. Jede Distanzierung vom allgemeinen Willen wurde 

insbesondere im binar strukturierten jakobinischen Sprachcode als bewuBte 

Gegnerschaft interpretiert. 

Conditio sine qua non dieser angestrebten moralischen Eindeutigkeit des neuen 

politischen Diskurses ist groBtmogliche semantische Exaktheit. Wie Brigitte Schlieben-

Lange aufgezeigt hat, bemiihen sich revolutionare Sprachpolitiker um eine 

Verschmelzung von Wissenschafts- und Alltagssprache, um den Diskurs mit den 

gewiinschten prazisen signifikanten Einheiten sowie einem geregelten dynamischen 

Code (Sprachsystem und systematisches Wortbildungsverfahren) auszustatten. Von 

besonderer Wichtigkeit ist hierbei die kurz vor Ausbruch der Revolution von Lavoiser 

et al. erarbeitete Nomenklatur der neuen, antiphlogistischen Chemie. 

Lichtenberg hat auf diese Sprachpolitik hellhoriger reagiert als die meisten 

deutschen Beobachter. Er registriert sie auf lexikalischer, semantischer und 

struktureller Ebene, d.h. er verzeichnet a) die Ubernahme vormals rein 

naturwissenschaftlichen Vokabulars in die offentliche Rede, b) den Versuch, die 

heiklen Signifikanten des Diskurses semantisch so eindeutig zu fixieren wie 

fachwissenschaftliche Termini, und c) die angestrebte Errichtung eines politischen 

Diskurses, der einerseits Anspruch auf universelle Gultigkeit erhebt, andererseits 

jedoch an den abgegrenzten Diskurs einer Fachwissenschaft erinnert, die sich auf eine 
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dkonomisch segmentierte Realitat beschrankt; mit Signifikanten, die unter bewuftter 

Ausblendung ihres (fur Lichtenberg so wichtigen) metaphorischen Potentials direkt 

an den zugrundeliegenden Code gekoppelt sind und deren Bedeutung zunehmend 

durch ihre Stellung zu den anderen Elementen des Diskurses determiniert wird. Der 

jakobinische und der neue chemische Diskurs sind monologisch, sie reagieren nur auf 

Auflerungen, die ihrem Sprachsystem angehoren und unterdrucken alle anderen. 

Zudem registriert Lichtenberg, dafi die Dominanz dieses Codes bei der 

Bewertung offentlichen und privaten Verhaltens zu einer Politisierung vormals 

politikfreier Bereiche wie den Wissenschaften fuhrt. Dem EinfluB der 

Wissenschaftssprache auf den offentlichen Diskurs entspricht eine riickwirkende 

Politisierung der Wissenschaften. Lichtenberg erkennt dariiber hinaus, dafi diese 

Wechselwirkung nicht zuletzt auf Ahnlichkeiten zwischen der revolutionaren 

Sprachpraxis und dem sprachlich-propagandistischen Auftreten der neuen Chemie 

beruht. Seine Kritik der antiphlogistischen Chemie ist ohne die von ihm vollzogene 

Gleichsetzung mit dem jakobinischen Diskurs unvollstandig. 

Gemeinsamer Nenner der lichtenbergischen Einwande gegen Revolution und 

neue Chemie war die im Anschlufi an Lotman und Uspensky entwickelte Kritik der 

Ausdruckskultur. Die Fruchtbarkeit dieses Ansatzes beruht zunachst einmal darauf, 

dafi die neue Interpretation der Franzosischen Revolution und die semiotische Analyse 

von Lotman und Uspensky sich in den wichtigsten Punkten decken: i) die Revolution 

wird von einer (in diesem Falle explosiven) Zunahme des semiotischen Verhaltens 

begleitet; ii) die beste Weise, die Revolution zu interpretieren, ohne dafi dabei ihr 
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kultureller Eigenwert okonomischen Entwicklungen geopfert wird, besteht darin, sie 

als ein Zeichensystem anzusehen, in dem fiir kurze Zeit die Zeichen wichtiger waren 

als die Dinge; iii) die Sprache ist das dominante Zeichensystem; iv) das Konzept der 

Ausdruckskultur, obwohl es auf theoretischer Ebene der Vorrangstellung der 

(gesellschaftlich determinierten) Dinge im jakobinischen Diskurs zu widerprechen 

scheint, ist in der Lage, die rigide Signifikationsstruktur des revolutionaren Diskurses 

wie auch die "paranoide" Projektion analoger systematischer Vorgehensweisen auf 

AuBerungen zu erklaren, die nicht dem eigenen Signifikationscode gehorchen. 

Entsprechend wurde Lichtenberg im Gegensatz zum "Diskursivitatsbegriinder" 

Lavoisier als Vertreter einer Inhaltskultur vorgestellt, dem es - wie im Falle des 

Phlogistons - weniger um korrekte Bezeichnungen geht als um die Tatsache, dafi die 

verschiedenen Interpretationsmoglichkeiten als Beweis fiir die Existenz der 

umstrittenen Sache angesehen werden konnen. Lavoisier und den Kulturrevolutionaren 

geht es um ein Benennungssystem, welches die anfallenden Forschungsergebnisse der 

vorgegebenen sprachlichen Ordnung angleicht, Lichtenberg um eine 

Benennungspraxis, die vorlaufig an angestammten Signifikanten festhalt und erst am 

Ende, wenn die wirklichen Qualitaten der Forschungsobjekte von alien 

Diskussionspartnern iibereinstimmend anerkannt sind, den Dingen angeglichen werden 

soil. In den Worten Wilda Andersons: bei Lavoiser sind die AuBerungen des 

einzelnen Forschers eine Funktion der Sprache, die ihn anleitet und beherrscht 

(Ausdruckskultur), bei Lichtenberg sind diese AuBerungen eines Funktion des 

Forschers (Inhaltskultur). 
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Folglich mufi abschlieBend ein Einwand gegen Lotman/Uspensky erhoben 

werden. Sie hatten die modernen Naturwissenschaften "naturally"506 der lnhaltskultur 

zugeordnet; so wie bereits Wiener die von den Wissenschaften angegangene 

Unordnung der Natur als bloBen (augustinischen) Ordnungsmangel, nicht als aktives 

Prinzip der Unordnung charakterisiert hatte. Das stimmt natiirlich insofern, als es 

tatsachlich kein negatives feed-back zwischen Forschungsmethodik und 

Naturerscheinung gibt. Die Natur entwickelt nicht irgendwelche Finten und 

Gegenstrategien, wenn sie einmal herausgefunden hat, wie eine Wissenschaft vorgeht; 

und einmal gewonnene Erkenntnisse werden hochstens von der Gesellschaft, nicht 
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aber von der Natur wieder ruckgangig gemacht . Wie verhalt es sich aber, wenn 

man nicht das Verhaltnis zwischen einem bestimmten wissenschaftlichen Diskurs und 

den Naturerscheinungen, auf die sich dieser Diskurs konzentriert, in Augenschein 

nimmt, sondem das Verhaltnis des Diskurses zu anderen, alternativen Diskursen? Vor 

allem, wenn wir es, wie im Falle Lavoisiers, mit einem teilweise positivistischen 

Wissenschaftsverstandnis zu tun haben, wo die Ordnung der naturbeschreibenden 

Sprache iiber die Ordnung der Natur gestellt wird? Nach wie vor entwickeln die 

Dinge kein manichaistisch-teuflisches Eigenleben, doch wird festgelegt, dafj man sich 

Lotman/Uspensky, "On the Semiotic Mechanism of Culture", S. 221. 

3 0 7 V g l . Wiener, The Human Use of Human Beings, S. 51f., u. 256ff. Diese allgemeine Aussage 
bezieht sich zunachst nur auf die "klassischen" Wissenschaften, bei der es nicht zu Subjekt-Objekt-
Interferenzen kommt. Wo sie, wie im Falle der Mikrophysik, beriicksichtigt werden miissen, gibt es 
immer die Moglichkeit, daB die Ordnung selbsterschaffen ist, der Wissenschaftler also weniger im 
Austausch mit der Natur arbeitet als mit seinen Kenntnissen der Natur. 
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im Umgang mit ihnen ganz bestimmter Bezeichnungen bedienen muB. Da jede Form 

von Diskussion die Identitat der Signifikanten voraussetzt, diese wiederum erst die der 

Signifikate garantiert, haben wir es, was die wissenschaftliche Sprachpraxis zu tun 

hat, eindeutig mit einem Stuck Ausdruckskultur zu tun, deren potentiell totalitarer 

Charakter ihre politische Indienststellung erleichtert hat. 
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b) Anmerkung: Bildlichkeit, Konservatismus und die Grenzen der Vernunft 

Lichtenberg begegnet der von der Revolution betriebenen moralisch-

habituellen Beeinflussung der Offentlichkeit durch Sprache mit dem Hinweis auf die 

Wichtigkeit vernachlassigter auBersprachlicher, nichtbegrifflicher 

Kommunikationsprozesse. Die Revolution versteift sich auf Worte, wahrend der 

Mensch, so Lichtenberg, in Wahrheit mehr von Bildern beeinflufJt wird. Damit wird 

ein Gegensatz zwischen der revolutionaren rational und begrifflich geregelten 

Zeichenproduktion einerseits und der aufterbegrifflichen allgemeinmenschlichen 

Rezeption andererseits hergestellt. Es muB noch einmal betont werden, dafi 

Lichtenberg - dem beispielsweise revolutionare Festlichkeiten bis in manche 

Einzelheiten hinein vertraut waren - mit seiner Betonung der Sprache den 

semiotischen Charakter der Revolution zuweilen etwas einseitig behandelt. An dieser 

Stelle soli jedoch - in aller Kiirze - auf einen wichtigen Umstand hingewiesen 

werden, der in der Lichtenberg-Literatur bislang etwas zu kurz gekommen ist: 

Dieser Gegensatz zwischen rationaler Zeichenproduktion und nicht-rationaler 

Rezeption ist nicht neu; er bildet ein wesentliches Merkmal der deutschen Fruh- und 

Hochaufklarung . Allgemein hat die deutsche Aufklarung Produktionstheorien -

3 0 8 V g l . L 576, VS 5:343f. 

309 

Vgl . zum folgenden Jochen Schulte-Sasse, "Das Konzept biirgerlich-literarischer Offentlichkeit 
und die historischen Griinde seines Zerfalls", Aufklarung und literarische Offentlichkeit, hrsg. v. 
Christa Burger, Peter Burger und Jochen Schulte-Sasse (Frankfurt/M: Suhrkamp, 1980), S. 84ff. 
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d.h. konkret Anleitungen zur Textherstellung - sehr viel ausfuhrlicher und 

rationaler gefaflt als Rezeptionstheorien. Dieses Ungleichgewicht klingt bereits in der 

gottschedschen Poetik an, deren Gegensatz zwischen der Prioritat rationaler 

Erkenntnis bei der Literaturproduktion und dem aufierbegrifflich konzipierten 

Rezeptionsvorgang schon im Kernbegriff der Mimesis anklingt: einerseits die 

durchdachte Abbildung der Wirklichkeit durch geregelte Kunst, andererseits die 

verstarkt irrational gesteuerte Bedeutungsvermittlung, die als ein kindlichen 

310 

Sozialisationsprozessen analoges Einspielen moralischer Botschaften erscheint . So 

gesehen, sind die in zahlreichen Poetiken der deutschen Aufklarung anzutreffenden 

tiberlegungen zur Gebardensprache - zu ihnen zahlt natiirlich auch Lichtenbergs 
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"Orbis pictus" - eine Konsequenz der Einsicht in die Wichtigkeit nicht-

begrifflicher Bedeutungsvermittlungen durch nicht-sprachliche Zeichensysteme. 

Lichtenbergs Insistieren auf bildlichen Anschauungsformen wie der paternalistischen 

Monarchie sind eine Art politischer "Orbis pictus". Der "Orbis pictus" wurde verfafJt, 

um der "Seichtigkeit der Schauspiel- sowohl als Romanen-Dichter", die iiber "gewisse 

Prachtphrases, Mode-Bilder und Mode-Empfindungen" [SB 3:377] nicht 

hinauskommen, durch einen "scharfkantige[n] psychologische[n] Realismus in Inhalt 

3 1 0Schulte-Sasse, S. 85. 
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Vgl . "Vorschlag zu einem Orbis pictus fur deutsche dramatische Schriftsteller, Romanen-
Dichter und Schauspieler" [SB 3: 377-394; Erstveroffentlichung im Gottingisches Magazin der 
Wissenschaften undLitteratur, 1/3 (1780), Nr. VI, S. 467-498]; sowie "Orbis Pictus. Erste Fortsetzung" 
[SB 3: 395-405; Erstveroffentlichung GMWL, IV/1 (1785), Nr. IX, S. 162-175]. 



344 
?72 

und Stil, gegriindet auf ein Hochstmafl der Beobachtung auf die Spriinge zu 

helfen. Menschenkenntis und "starkstindividualisierende Ausdriickung" [G 207] der 

Gedanken und Empfindungen statt den modisch bestimmten Produkten der 

"nachaffenden Originale" des Sturm und Drang und der Odendichter - den "groflten 

Lappenmaulerfn] der Nation" [VS 4:257]. Analog dazu wird der Revolution 

vorgeworfen, Menschen zu erziehen, die bestandig Parolen nachschwatzen und ihre 

Individualitat dem offentlichen Gerede unterordnen; eben weil die Revolution weniger 

vom Menschen versteht als sie vorgibt. Die (angeblich) rein rational ausgerichtete, 

in strenger Begrifflichkeit verhaftete revolutionare Semiose wird durch die 

anthropologisch verankerte bildliche Ausrichtung des menschlichen 

Wahrnehmungsapparates entwertet. Die revolutionaren Kopfgeburten verkennen das 

menschliche Herz, das im Rahmen der Poetik der Aufklarung verstarkt der Rezeption 

zugeordnet wurde. Revolution und Revolutionsbetrachtung sind auch poetologische 

Probleme. 

Das fuhrt zu einem der heikelsten Punkte iiberhaupt, der an dieser Stelle mit 

Hilfe einiger Hinweise, auf die in der Forschung naher eingegangen werden miifite, 

kurz angeschnitten werden soil. Offensichtlich hat Lichtenberg mit der von der 

Aufklarungsphilosophie angestrebten gesellschaftlichen Implementierung der Vernuft 

seine Schwierigkeiten. Weder die Regeln des Zusammenlebens noch das Individuum 

konnen durch Vernunftgesetze vollstandig erfafJt und angeleitet werden, weil es 

2 
Mautner, Lichtenberg, S. 256. 
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Wahrnehmungsbereiche gibt, die von nicht-rationalen Anlagen abhangen. Das ware 

an sich nicht weiter schlimm, bloB handelt es sich hier auch um politisch-

gesellschaftlich relevante Bereiche, insofem sie bestimmte gesellschaftliche 

Organisationsformen, die dem Menschen entsprechen, "natiirlicher" erscheinen lassen 

als andere. Zwangslaufig stellt sich die Frage, wie die natiirliche Festschreibung 

dieser Bereiche und die daraus sich ergebene umfassende Einschrankung der Vernunft 

und ihrer Zustandigkeitsbereiche mit dem Aufklarungsprojekt zu vereinbaren sind. Es 

wird manchmal ungern zur Kenntnis genommen, daB die Apotheose des skeptischen 

Aufklarers Lichtenberg sich nicht immer mit seinen Aussagen zur Aufklarung 

vertragt: 

Ich mochte zum Zeichen fur Aufklarung des bekannte Zeichen des 
Feuers ( ) vorschlagen. Es gibt Licht und Warme, es [ist] zum 
Wachstum und Fortschreiten alles dessen was lebt unentbehrlich, allein 
- unvorsichtig behandelt brennt es auch und zerstdrt auch [J 971]. 

Was man von dem Vorteile und Schaden der Aufklarung sagt, lieBe sich 
gewiB gut in einer Fabel vom Feuer darstellen. Es ist die Seele der 
unorganischen Natur, sein mafiiger Gebrauch macht uns das Leben 
angenehm, es erwarmt unsere Winter und erleuchtet unsere Nachte. 
Aber das miissen Lichter und Fackeln sein, die StraBenbeleuchtung 
durch angeziindete Hauser ist eine sehr bose Erleuchtung. Auch muB 
man Kinder nicht damit spielen lassen [K 257]. 

Die Vernunft sieht jetzt iiber das Reich der dunklen und warmen 
Gefuhle so hervor wie die Alpen-Spitze iiber die Wolken. Sie sehen die 
Sonne reiner und deutlicher, aber sie sind kalt und unfruchtbar. Brustet 
sich mit ihrer Hohe [L 406]. 

"Seele der unorganischen Natur, "kalt und unfruchtbar" - Lichtenberg neigt in 

seinen letzten Lebensj ahren dazu, metaphorische Oppositionen aufzubauen, bei der 
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das Organische, Warme, dem Leben zugehorige dem Kalt-Verniinftigen, Abstrakt-

Leblosen gegeniibertritt. Zudem finden sich - man mochte beinahe sagen: 

goetheische - Ansatzeeinesharmonischen, "weichen" Standestaates, indem "Tugend 

in alien Stdnden die Hauptsache [ist]" [K 148; Hervorhbg. i. Text], Die politischen 

Konsequenzen lassen sich, je nach Ansicht des Interpreten, als weise 

Selbstbeschrankung, mangelnde Kenntnis politischer Verhaltnisse oder obrigkeitstreues 

Duckmausertum beschreiben: 

Es sind immer gefahrliche Zeiten, wo der Mensch sehr lebhaft erkennt, 
wie wichtig er ist, und was er vermag. Es ist immer gut, wenn er in 
Riicksicht auf seine politischen Rechte, Krafte und Anlagen ein bifichen 
schlaft, so wie die Pferde nicht bei jeder Gelegenheit Gebrauch von 
ihren Kraften machen diirfen [K 147]. 

Rodel zufolge lafit sich "eine den Grundsatzen der Aufklarung entgegengesetztere 

Bemerkung...kaum denken", fiigt aber hinzu, daB es sich hier nicht um Lichtenbergs 

"wahre Meinung" handelt, sondern um seine Reaktion auf die unverstandenen 
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Schrecken revolutionarer Praxis . Das heifit: Lichtenberg war an sich progressiv, 

gegenteilige Aussagen sind die Folge mangelnder Informationen. Im Gegensatz dazu 

lieBen sich einige interessante Ubereinstimmungen zwischen Lichtenberg und der von 

Rodel, Forster und Lichtenberg, S. 170. Die Notiz "offenbart erschreckend, zu weichen 
Erwagungen sich der Schreiber durch die mangelnde Einsicht in die Zusammenhange des politischen 
Geschehens in Frankreich gezwungen sieht" [ibid.] Ahnlich wie bei Wuthenow [vgl. "Experimental
politik? Die Franzosische Revolution in Lichtenbergs Sudelbuchern" ] die Voraussetzung, daB man 
- wie Forster - in Paris gewesen sein muB, um Paris zu verstehen. Derselben Logik folgend war 
Hemingway ein grofier Schriftsteller, weil er out there war, Proust hingegen ein Versager, weil er sein 
schreibendes Leben im Schlafzimmer zubrachte. Be there or be square. 
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Burke inspirierten konservativen deutschen Reaktion auf die Revolution. Wenn man, 

Giinther Lottes folgend, es als "klassisches konservatives Argumentationsmuster" 

animmt, dafi 

.. [d]as Experiment der Verpflanzung einer historischen Kultur schon 
deswegen zum Scheitern verurteilt [war], weil sie nicht, wie das in 
Amerika der Fall gewesen war, als lebendiger Gesamtzusammenhang 
in einen geschichtslosen Raum transferiert wurde, sondern - um ein 
Wort Rankes aufzugreifen - als das "Abstractum einer fremden 
Existenz" mit einer ganz anders gearteten historischen Wirklichkeit 
reagierte574, 

dann kann man daraus folgern, daB sich Lichtenberg den 

Konservativen zumindest halbwegs anschlieBt. Beide kritisieren sie - manchmal mit 

ahnlichen Argumenten - die forcierte Verbreitung unzulassigerweise als 

allgemeingultig ausgebener Prinzipien. Freilich gerat das revolutionare "Abstractum" 

bei Lichtenberg nicht in Koflikt mit der historisch gewachsenen, als natiirlich 

hingestellten Ffarmonie von Land und Herrschaftsform, sondern mit dem Menschen 

an sich. Der anglophile Kosmopolit Lichtenberg denkt nicht (wie Herder, Goethe und 

die Konservativen) in organischen Lokalitaten, sondern in psychologischen 

Pramisseni/5. 

Giinther Lottes, "Die Franzosische Revolution und der moderne politische Konservatismus", 
Die Franzosische Revolution als Bruch des gesellschaftlichen Bewufitseins, S. 612. vgl. auch Philippe 
Raynaud, "Burke et les Allemands", The French Revolution and the Creation of Modern Political 
Culture. Vol. 3, S. 59-78. 

3 1 5 E i n weiterer kleiner, aber feiner Unterschied besteht in Lichtenbergs Weigerung, sich der 
naszierenden Russophilie - "RuBland ist a haut" [J 848] - des deutschen Konservatismus 
anzuschlieften, jener Abkehr vom Westen und Hinwendung zum Osten, die als Reaktion auf die 
Revolution beginnt und noch beim jungen Thomas Mann spate Bhlten tragt. A n keiner Stelle wird man 
bei ihm ein "Loblied auf die geordnete Gesellschaft des Zarenreiches" finden, das die "deutsche 
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c) Ausblick 

Es bietet sich an dieser Stelle an, die Diskussion auszuweiten und mit den 

intellektuellen Hauptstromungen des 18. Jahrhunderts in Zusammenhang zu bringen. 

Wie verhalt sich Lichtenbergs Sprachkritik zur empirisch-sensualistischen Tradition 

der Aufklarung; wo sind in der Aufwertung des Herzens pietistische Einflusse 

spiirbar; was ist der Anteil Kants, was der Spinozas? Sicher laBt sich auch fragen, 

warum die geistesgeschichtlichen Gebaude - also das Arsenal der -ismen, auf das 

die literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem 18. Jahrhundert immer 

wieder zuruckfallt - in dieser Arbeit nur am Rande erwahnt wurden, wahrend 

"nebensachliche" Dinge wie Experimentierverfahren, Benennungsquerelen, 

Wissenschaftspublizistik, Pamphlete und praktisch oft folgenlose politische 

Verlautbarungen eine so groBe Rolle spielten. 

Niemand zweifelt daran, daB die divergierenden Positionen Lichtenbergs und 

Lavoisiers mit gegensatzlichen philosophischen Einstellungen zusammenhangen und 

daher auch im Rahmen geistesgeschichtlicher Konstellationen erklart werden konnen. 

Offentlichkeit vor dem verderblichen EinfluB der franzosischen Ideen schutzen [soil]" [Gunther Lottes, 
"Das revolutionare Frankreich als Trauma der deutschen Konservativen. Zur Verschrankung von 
Wahrnehmungsprozessen und politiktheoretischen Diskursen in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts", 
in: Hans-Jflrgen Lfisebrink/Janos Riesz, Vermittlerfiguren und Wahrnehmungsprozesse in den deutsch-
franzdsischen Kulturbeziehungen (Frankfurt/M, Berlin: Diesterweg, 1984), S. 23]. Ganz im Gegenteil: 
"Wer weiB ob nicht die GroBen genotigt sein werden, eine Barbarei einzufuhren. Jetzt im Herbst 1796 
rustet sich RuBland, das ware vortrefflich dazu. Von diesem unwirtbaren Schlamm laBt sich vieles fur 
unsere Staaten erwarten" [L 25]. 
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Diese Arbeit basiert auf anderen Voraussetzungen, die (genau wie der "Neue 

Katechismus" der Revolution) mit neueren Studien zur Kultur des 18. Jahrhunderts 

zur Deckung gebracht werden konnen. Sehr einfach ausgedriickt, geht es darum, dafi 

unterschiedliche Positionen im Streit dariiber, wie neue wissenschaftliche oder 

gesellschaftliche Phanomene benannt werden sollen, damit zusammenhangen, wie die 

beteiligten Parteien diese wahrnehmen. Sprachphilosophische Streitigkeiten sind 

immer auch erkenntnistheoretische Debatten; diese aber sind nicht nur ein Produkt des 

vorgebenen philosophischen Uberbaus, sondern auch eine Funktion bestimmter 

Wahrnehmungsstrukturen. Nun werden diese in der zweiten Halfte des 18. 

Jahrhunderts tiefgreifenden Veranderungen unterzogen, die bis heute andauern. 

Zu den wichtigsten Faktoren dieser Veranderung gehoren die Quantitat, die 

Geschwindigkeit, und, davon abhangend, die Kontextgebundenheit dessen, was 

gesehen (und gelesen!) wird. Diese Strukturphanomene haben unmittelbare 

Auswirkungen auf die Organisation der anfallenden wissenschaftlichen oder 

politischen Informationen. Daher wird im dritten Kapitel nicht zur Geistesgeschichte 

auf-, sondern zur Wahrnehmungsgeschichte iibergeleitet. Es geht um technische, 

publizistische, und modische Phanomene, ohne die eine vollstandige Erfassung 

sprachphilosophischer bzw. epistemologischer Divergenzen unmoglich ist. 
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///. KAPITEL: DAS ERSTE INFORM A TIONSZEITALTER 

1 Einfuhrung 

a) Vorbemerkung 

Im ersten Teil dieser Arbeit (Kapitel I und II) wurde versuchtt, Lichtenbergs 

Kiritik an der Neuen Chemie sowie an der Revolution auf bestimmte 

sprachphilosophische Positionen zuriickzufuhren. Aus seiner Sieht betrieben Chemie 

und revolutionarer Diskurs einseitige terminologische Fixierungen, die dem 

konsenstheoretischen Austausch der Meinungen und Interpretationen sowie der 

Berucksichtigung zukiinftiger Wechselwirkungen von Theorie und Wissenszuwachs 

keinen Raum lieBen. Politische und wissenschaftssprachliche Festschreibungen wurden 

als Manifestationen einer Ausdruckskultur analysiert, die den Benennungen einen so 

hohen Wert zuordnet, daB ein Abweichen von der aufgezwungenen 

Signifikantenpraxis als grundsatzliche Ablehnung des regulierenden Diskurses 

stigmatisiert wird. Lichtenbergs Kritik an der ideologischen Zeichenpraxis der 

Revolution riihrt an den Kem der revolutionaren Ereignisse, der infolge einer 

fundamentalen Kritik des bisher dominierenden materialistischen Ansatzes nicht mehr 

im okonomisch-sozialen Bereich, sondem in der Sphare des "Uberbaus", im Reich 

von Macht, Zeichen und Sprache angesiedelt wird. Daruber hinaus wurde aufgezeigt, 
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daB die von Lichtenberg vollzogene polemische Gleichsetzung der neuen Chemie mit 

revolutionarer Erobererpolitik ihre objektive Entsprechung im Vorbildcharakter findet, 

den revolutionaren Spracherneuerer dem systematisierten Wortbildungsverfahren der 

neuen Terminologie einraumten. Brigitte Schlieben-Lange zufolge erklart sich diese 

Vorrangstellung aus dem (nicht nur in der Franzosischen Revolution nachweisbaren!) 

Bestreben, in turbulenten Ubergangsperioden miflbrauchte Sprachen durch ein 

angeblich "neutrales" Vokabular zu ersetzen. 

Es ware moglich, die antagonistischen sprachphilosophischen Positionen 

Lichtenbergs und Lavoisiers in die allgemeinen geistesgeschichtlichen Traditionen des 

18. Jahrhundert einzubetten, indem man beispielsweise Lavoisier einer verstarkt 

rationalistischen, Lichtenberg eher empirisch-sensualistischen Stromungen zuordnete. 

Damit wird aber die Frage, unter weichen Umstanden sich derart unterschiedliche 

Weisen des Umgangs mit Wissen und Sprache entwickeln konnen, nicht beantwortet, 

sondern nur vom einzelnen Denker weg ins Kollektiv der Schulen und Traditionen 

verschoben. Es erscheint sinnvoller, sich zunachst einmal auf diese Umstande zu 

konzentrieren und den Rekurs auf ihre philosophische Beantwortung aufzuschieben. 

Die Aufklarung - um das vorab etwas pauschal zu formulieren - hatte 

grundsatzliche Schwierigkeiten mit dem Problem der Wissensverarbeitung. Diese 

waren zu einem nicht unerheblichen Teil Manifestationen gewisser Widerspriiche, die 

im aufklarerischen Diskurs angelegt waren. Lavoisier und Lichtenberg verkorpern 

zwei Vorschlage zur Uberwindung dieser Widerspriiche, die zwar auf letztlich 

unvereinbare Wissenschaftspraktiken hinauslaufen, aber eine gemeinsame Wurzel 
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haben: die Einsicht namlich, daB die Gestalt einer Wissenschaft unmittelbar mit der 

Wahrnehmung der Natur und ihrer sprachlichen Umsetzung zusammenhangt. Welche 

Eindrucke der Forscher berucksichtigen muB; wie er sie in einen wissenschaftlichen 

Kontext einzuordnen hat; was fur eine Beschaffenheit dieser Kontext aufweisen muB, 

um Wissenschaftlichkeitsanspriichen und Datenexplosionen des Aufklarungszeitalters 

zu geniigen; welche Gesetze die Beziehungen zwischen den Eindriicken, den 

systematisierten Ideen und ihren Bezeichnungen regeln miissen: all das sind Fragen, 

an deren fundamentaler Wichtigkeit keiner von beiden Zweifel hegte, weswegen es 

an dieser Stelle bei beiden wiederholt zu Uberlappungen von konkreter 

Wissenschaftspraxis und metawissenschaftlichen, methodologischen Reflexionen 

kommt; es sind aber auch die Fragen, die zu den gegensatzlichsten Antworten fiihren. 

Wenn aber der Zusammenhang von Wahrnehmung und Wissenschaft der Punkt ist, 

der zugleich Gemeinsamkeiten und Gegensatze Lavoisiers und Lichtenbergs enthalt, 

dann ist es nur logisch, ihn zum Ausgangspunkt weiterfuhrender Uberlegungen zu 

machen. 

b) Die Rekontextualisierung wissenschaftlicher Informationen 

In der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts machen sich in den "aufgeklarten" 

Schwellenlandern7 auf breiter Front kulturell vermittelte Veranderungen der 

Lander, die kurz vor der industriellen Revolution stehen. 
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Wahmehmungsstruktur bemerkbar, in denen sich ein Wahrnehmungstypus 

abzuzeichnen beginnt, der mehr in unser Zeit paBt als ins Zeitalter der Vernunft. 

Noch sehr allgemein gesprochen, ist einer der wichtigsten Ausloser dieser 

Veranderung die Menge des Wahrgenommenen. Das ist nicht nur im Sinne blotter 

Quantitat zu versehen. Es geht nicht allein darum, dafi "mehr gesehen" wurde, 

sondern um das allmahliche Verschwinden von Wahrnehmungsfiltern, die fur eine 

Ausblendung oder Geringschatzung bestimmter Eindrucke gesorgt hatten. Auf eine 

zuvorundenkbare Weise werden Kleinigkeiten, Details, Nebensachliches, vermeintlich 

Uberfliissiges oder Offensichtliches, zeitlich und geographisch Abgelegenes zu 

Objekten wissenschaftlichen und asthetischen Interesses. Nun liefte sich einwenden, 

daB all dies so neu nicht ist: als praktische Anwendung der Maxime, daB in den 

Augen Gottes nichts zu groB oder zu klein sei, finden sich bereits im Mittelalter 

gelehrte Abhandlung iiber "Kleinigkeiten". Freilich wird bei scholastischen 

Untersuchungen dieser Art die tradierte christliche Verweisungs- und Relevanzstruktur 

vorausgesetzt, die es erlaubt, dem Wahrgenommenen einen festen Platz in der 

gottlichen Ordnung zuzuweisen und daraus Wichtigkeit und moralischen Status 

abzuleiten. In der Aufklarung jedoch verzahnt sich die Ausweitung der 

wissenschaftlichen Wahrnehmung mit einer Auflosung und/oder Revision tradierter 

Ordnungsstrukturen. Hinzu kommen okonomische Entwicklungen, die nach dem 

relativ begrenzten Produktivitatszuwachs des Mittelalters und der friihen Neuzeit den 

take-off der industriellen Revolution einleiten. Das Inventar der Welt nimmt 

sprunghaft zu; der Anstieg der Manufakturproduktion und die beschleunigte 
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Warenzirkulation bedeuten, daB nicht nur mehr Zeichen und Dinge rezipiert, sondern 

auch produziert werden. Einst fraglos hingenommene Kriterien zur Beurteilung der 

Wichtigkeit eines Eindrucks fallen aus; es ist nicht langer vorgegeben, welche 

Position ein wahrgenommenes Objekt in der systematisierten Ordnung dieser 

Wahrnehmnung einnimmt. 

Der hier beschriebene Ubergang tritt in den 'harten' Wissenschaften (Physik, 

Chemie, Botanik, Zoologie, Geologie, Astronomie etc.) besonders deutlich zutage. 

Die Zunahme wissenschaftlicher Daten ist so enorm, daB die alten Verarbeitungsraster 

unmittelbar davon beruhrt werden. Eine besondere Rolle (die von Lichtenberg immer 

wieder betont worden ist) spielen dabei technologische Fortschritte, die Mikrokosmos 

und Makrokosmos der menschlichen Wahrnehmung zuganglicher machen. 

Starker als je zuvor geraten die Wissenschaften im 18. Jahrhundert 
unter Erfahrungsdruck. Zwar hatten immer schon quantitative 
Erweiterungen des Wissens zu Veranderungen wissenschaftlicher 
Methoden, Techniken und Theorien gefuhrt, doch beschleunigt sich 
dieser Wissenszuwachs so sehr, daB die herkdmmlichen 
informationsverarbeitenden Techniken, die...vor allem auf einer 
raumlichen Anordnung des Wissensbestandes beruhen, nunmehr in 
ihrer Kapazitat erschopft sind . 

Die wichtigste Revision ist die Verzeitlichung der Wissenschaften, insbesondere der 

Geologie, Biologie und Botanik, aber auch der von Lichtenberg so geschatzten 

Astronomie . Dieser Ubergang vollzieht sich nicht ohne Widerstande und besteht 

Lepenies, Das Ende der Naturgeschichte, S. 16f. 

3 V g l . Karl Walke, "Die Bilder und die Sachen: Eine Betrachtung uber Herschel und seine Zeit", 
Photorin 5 (1982), S. 16-27. 
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auch nicht aus einem einfachen Sprung von der Zeitlosigkeit in die Verzeitlichung. 

Es finden sich historische Zwittergebilde, Ubergangsparadigmen, in denen statische 

Theorieelemente mit neuen Temporalitatsstrukturen koexistieren. Eine der zwei 

wichtigsten Mischformen ist die Hypothese zyklischer Ablaufe, wie sie beispielsweise 

in der Geologie der endgiiltigen Akzeptanz des linearen geologischen 

Geschichtsverlaufs voranging4. Als Variante des Zyklus tritt bei Goethe etwa die 

Spirale auf, die Lepenies ihrer halb verzeitlichten, halb entzeitlichten Qualitaten 

wegen sehr treffend eine "KompromifJmetapher" nennt5. Goethes Morphologie gehort 

zur zwei ten Mischform, die prinzipiell aus der zeitlich aufeinanderfolgenden 

Umbildung einer unwandelbaren Anlage (der "Urform") besteht. Die aus 

wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive ambivalente Qualitat der goetheschen 

Morphologie ist ihr Versuch, Bewegungen und Veranderungen in der Natur 

anzuerkennen, gleichzeitig aber zu versuchen, diese als Metamorphosen 

zeitenthobener Grundformen abzubremsen und zu strukturieren6. 

Im Rahmen der neuen Chemie, die weniger auf die Integration 

entwicklungsgeschichtlicher Denkweisen angewiesen ist als Geologie und Biologie, 

manifestiert sich der Erfahrungsdruck nicht in einer Verzeitlichung der Materie, 

sondern in einer Anpassung der Benennungsmethodik an den unvermeidlichen 

^Vgl . Stephen Jay Gould, Time's Arrow, Time's Cycle. Myth and Metaphor in the Discovery of 
Geological Time (Cambridge London: Harvard University Press, 1987). 

5Das Ende der Natur geschichte, S. 27f. 

^inthrop-Young, "Wissenschaft als Revolutionsbewaltigung", S. 71. Abgebremst werden soil 
vor allem die Franzosische Revolution. 
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Wissenszuwachs. "Die neue Nomenklatur sollte...nicht nur Bekanntes vernunftiger 

und (ibersichtlicher ordnen, sondem dariiberhinaus auch kiinftige Entdeckungen 

voraussehen und ihre zwanglose Einordnung in die Nomenklatur gestatten..." . Das 

mag auf den ersten Blick aussehen wie eine Widerlegung der lichtenbergschen Kritik, 

daB die neue Chemie mit ihren terminologi sehen Fixierungen der Zukunft das Wort 

abschneidet. Doch Lichtenberg denkt primar an die Beriicksichtigung zukunftiger 

Interpretationen, Meinungen, Theorien und Paradigmen, wahrend es der 

"genetischen", zukunftsbewuBten neuen Nomenklatur um die Integrationen noch zu 

entdeckender chemischer Elemente und Verbindungen geht. Wie diese zu 

interpretieren seien, wird ja von der Terminologie vorgegeben. Die Fokussierung der 

Terminologie - eine Art streamlining der Fachsprache - gleicht die Auflosung der 

im Erfahrungsdruck der Aufklarung untergegangenen alten Ordnungsgefuge aus; sie 

gibt Auskunft iiber den EntstehungsprozeB der jeweils benannten Verbindung; vor 

allem aber gibt sie genau vor, was der Diskurs der Chemie zu behandeln hat und was 

nicht. Angesichts des explosiven Wissenszuwachses im letzten Drittel des 18. 

Jahrhunderts laBt sich die Entwicklung der Fachwissenschaft Chemie mit ihrer eigenen 

Fachsprache als wissenschaftlich fundierte Rekontextualisierung beschreiben. Sie 

ermoglicht die systematische Neuanordnung aller relevanten Informationen, die nach 

dem Zusammenbruch alter Ordnungssysteme gewissermaBen im freien Raum bzw. in 

willkurlichen idiosynkratischen Wissensgebilden herumzuschweben drohten. Wird das 

Lepenies, Das Ende der Naturgeschichte, S. 101. 
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formative Element dieser Rekontextualisierung als Paradigma im kuhnschen Sinne 

anerkannt, steht der Entwicklung einer modernen, arbeitsteiligen d.h. Forschung, 

Lehre, Theorie und Disziplingeschichte ausdifferenzierenden Wissenschaft nichts mehr 

im Wege. 

Zweifelsohne ist die von Lavoisier und anderen vorgenommene 

wissenschaftliche Rekontextualiserung die rationellste und erfolgreichste Reaktion auf 

die Wahrnehmungsentgrenzungen der Aufklarung, doch sie zahlt dafiir einen hohen 

Preis. Ihre Funktionsfahigkeit hangt im starken MaBe von ihrer Autonomic ab. Es 

wird ein exakt limitierter Ausschnitt der Wirklichkeit zum Forschungsgebiet erklart 

und einer diskursiven Eigengesetzlichkeit unterworfen. Im Meer der wachsenden 

Information, in der die alten Grenzen von wichtig und un wichtig, Wesen und 

Oberflache, wahrscheinlich und unwahrscheinlich in der allgemeinen Entropie 

unterzugehen drohen, bilden wissenschaftliche Rekontextualisierungen Enklaven der 

Ektropie. Ihre Abkapselung fiihrt zur Errichtung interdiszplinarer Barrieren und zur 

wachsenden Kluft zwischen Experten und Laiens. 

c) Aufklarung und Asthetisierung 

Es gibt Alternativen zur Rekontextualisierung, die fur sich ein vergleichbares 

Vgl 1:9 c). 
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Mafl an "Wissenschaftlichkeit" beanspruchen. Statt Informationen zu segmentieren, 

ist es moglich, sich ihrem kollektiven Ansturm zu stellen und durch das Auf finden 

einer allem zugrundeliegenden Ordnungsstruktur zu bewaltigen. Das erlaubt die 

Ausschopfung der Bedeutungen, die jedem Ding in verschiedenen Konstellationen 

zukommen kann, ohne sich strikt auf einen fachspezifischen 

Bedeutungszusammenhang beschranken zu miisssen. Das Auffinden des inneren 

Zusammenhangs kann durch die Hypothese eines omniprasenten Prinzips geschehen, 

welches zu gegebener Zeit objektiviert wird; man kann aber auch, wie Lichtenberg, 

die uniibersichtlich gewordene Wirklichkeit modellhaft nach bestimmten Elementen 

ausrichten, gewissermaBen das Allgemeine nach dem Muster eines Besonderen 

deklinieren (Paradigma). Das ist in gewisser Hinsicht die Umkehrung der 

wissenschaftlichen Rekontextualisierung: wenn ein Element, eine Denkweise, ein 

Theorem oder eine gewisse Technik auf heterogene Bereiche iibertragen wird, wenn 

sie ihrem urspriinglichen Kontext entrissen und in andere verpflanzt werden, dann 

haben wir es mit einer Dekontextualisierung zu tun - und zwar vor allem dann, 

wenn diese Operation weniger der Erstellung eines neuen, "wissenschaftlichen' 

Kontexts dient als dem Amusement, der Lust an Verfremdungen, Analogien, 

Projektionen, kurzum: der Asthetisierung. 

Der Begriff der Asthetisierung erlaubt, von den Wissenschaften wieder zum 

allgemeinen Dilemma der Aufklarung zuriickzukehren. Es wurde eingangs darauf 

hingewiesen, daB dieses Problem auch ein weitgehend selbsterzeugtes ist. Wenn die 

Aufklarung ihren Anspruch auf Universalitat nicht einbiiBen will, muB sie die 
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Wirklichkeit auf bestimmte ideale Konstanten reduzieren konnen. Hierin steckt die 

vielbeklagte Entzauberung der Welt, die im Sinne Webers nicht als faktische 

Erklartheit, sondern als BewuBtsein der Erklarbarkeit aller Erscheinungen zu 

verstehen ist. Um es bewuBt problematisch zu formulieren: alles - auch die kleinste 

Kleinigkeit, denn die Vernunft kennt, genau wie Gott und die Revolution, letztlich 

kein groli und klein - wird zum Symbol eines rationalen Zugangs. Die Ambivalenz 

der Aufklarung liegt darin, daB sie Rekontextualisierung und Dekontextualisierung 

gleichermaBen vorantreibt. Aus moderner Sicht mag sich die Arbeit Lavoisiers 

"wissenschaftlicher" ausnehmen als Lichtenbergs "kunstlerische" 

Wissenschaftsmethodologie, doch sie sind beide gleich "aufgeklart". 

Der durch Informationszuwachs bedingte Verlust iiberlasteter Relevanz- und 

Verweisungsgefiige fiihrt zwangslaufig zu einer spiirbaren Unverbundenheit der 

Eindriicke. Losgelost vom alten Kontext, offnen sich die Erscheinungen neuen 

Bedeutungen. Paradoxerweise produziert die Aufklarung, der an einer rationalen 

Eindammung irrationaler Bedeutungen gelegen ist, ein ungeheures Material fiir sowie 

ein Verlangen nach nichtrationalen Bedeutungszuweisungen9. Der ganze Komplex der 

Mode gehort hierher. Die Auseinandersetzungen um die Mode sind fiir das 

Verstandnis der kulturellen Situation des 18. Jahrhunderts von zentraler Bedeutung, 

weil Mode das augenfalligste Beispiel fiir die Konstruktion von Pseudo-Kontexen 

darstellt, deren rapide Zunahme mit dem aufklarerischen Axiom der Allerklarbarkeit 

Vgl . hierzu vor allem 111:5 d). 
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zusammenhangt. Daruberhinaus verrat die Diskussion, daB die Aufklarung die 

Verbindung von Vernuft und Mode zu begreifen beginnt, weswegen es immer 

notwendiger - und schwieriger! - wird, die genauen Grenzen zwischen dem 

Vernunftigen, Notwendigen, Naturlichen und dem Modischen, Kunstlichen, 

Uberflussigen festzulegen70. So wie alles bislang ungeahnte Bedeutungen annehmen 

kann, so ist potentiell alles Mode - auch und gerade die Wissenschaften, was sich 

praktisch in der Asthetisierung der Wissenschaften zum Spektakel ausdriickt. 

Ein sehr wichtiger praktischer Aspekt des Zusammenhangs von 

Wissenszuwachs und Asthetisierung ist ihre Vermittlung. Alle oben besprochenen 

Probleme gewinnen erst vor dem Hintergrund der Leserevolution des spaten 18. 

Jahrhunderts ihre eigentliche Virulenz. Auch hier kommt es zu gegenlaufigen 

Tendenzen: einerseits war die Errichtung einer fachdisziplinar orientierten 

publizistischen Infrastruktur eine wirksame Erganzung wissenschaftiicher 

Rekontextualisierungen; andererseits gibt es problematische Verbindungen zwischen 

den grassierenden Dekontextualisierungen der Aufklarung und der 

partikularisierenden, asthetisierenden Art und Weise, in der Presseorgane 

Informationen weitergeben. Dieses Problem wird anhand der Reaktion auf die 

Berichterstattung der Revolution diskutiert. Die Hauptschwierigkeit, die sich dabei 

einstellt, ist, daB es zwar an deutscher Pressekritik nicht mangelt, diese Kritik aber 

infolge der allgemeinen Politisierung fast immer inhaltlich ausfallt. Es geht um pro-

Dieser Punkt wird ausfuhrlich in 111:4 behandelt. 
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oder konterrevolutionare Botschaften, nicht um den Zusammenhang zwischen 

Botschaft und Medium. Diese Blindheit ist heute noch weitverbreitet: es hat sich 

daher angeboten, Neil Postmans Kritik der elektronischen Medien auf die Printmedien 

der Revolutionszeit zu iibertragen, umso mehr, als der Dreh- und Angelpunkt von 

Postmans Analyse die Dekontextualiserung und "unterhaltende" Asthetisierung der 

Botschaft ist77. 

Diese Arbeit geht von zwei Grundannahmen aus: 1. Alles, was in der 

Einleitung angeschnitten wurde, kulminiert in der Revolution (das schlieBt die 

Wahrnehmung der Revolution ein). Mit einem Schlag beleuchtet die Revolution einen 

Horizont des Wissens und Handelns, der Wahrnehmung und der Politik, der bis heute 

noch nicht abgeschritten worden ist. Dafi die Gedanken, auf welche die Revolution 

zuruckgreift, um sich selbst und ihre Auswirkungen zu reflektieren, schon lange vor 

ihr in den intellektuellen Netzwerken des 18. Jahrhunderts kreisten, andert nichts 

daran, dafi die aufieren Umstande alle historischen Erfahrungen sprengen. 2. Es 

handelt sich um Erscheinungen, Tendenzen, Anlagen, die fiir Lichtenberg nicht nur 

als polemischer Diskussionsgegenstand von grofier Wichtigkeit waren, sondern die ihn 

personlich gepragt haben, von denen er in gewisser Weise abhangig war. Der 

Komplex Dekontextualisierung/Beschleunigung/ Asthetisierung umschliefit die 

eingangs angesprochene Komplementaritat von Beobachter und Ereignis. Unschwer 

liefie sich ein kurzer Abschnitt anfiigen, der auf der physiologischen Ebene einsetzt 

1 1 Vgl . 111:3 e). 
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und Verbindungen herstellt zwischen Lichtenbergs korperlichen Beschwerden und 

Veranlagungen und den hier besprochenen Problemen. Lichtenberg hat selbst zur 

Geniige iiber den Konnex von Denken, Schreiben und Physis nachgedacht. Wenn das 

nicht geschieht, dann aus Riicksicht auf Lange und Aufbau dieser Arbeit. Es geht im 

dritten Kapitel nicht mehr um Lichtenberg per se, um ein historisches Individuum, 

das als selbstbewufiter, oft idiosynkratischer Zeuge und Kommentator seiner Zeit 

auftritt, sondern um Lichtenberg als Medium. Die Zitate, die angefuhrt werden, 

erhalten ihre Wichtigkeit nicht durch den Bezug auf den Autor, sondern weil sie 

Manifestationen bestimmter Einfliisse sind, die von "grolien" kulturellen 

Gegebenheiten (Wissenszuwachs, philosophisches Ordnungstreben, Mode) bis zu oft 

nicht recht beachteten Kleinigkeiten (Druckschrift, Schreibzeug) reichen. 

d) Ubersicht 

Weil einige der oben angeschnittenen Phanomene in ihren verschiedenen 

Erscheinungsweisen besprochen werden, wird sich eine gewisse Redundanz nicht 

vermeiden lassen. Im Unterschied zum linearen Aufbau der ersten zwei Kapitel folgt 

nun eine eher zirkulare Argumentation. Es wurde aber versucht, eine moglichst 

logische und einsichtige Aufeinanderfolge der Abschnitte zu erstellen. 

Abschnitt 2 ("Wissenschaftskonsum") ist eine konkrete Fallstudie der 



363 

simultanen Rekontextualisierung und Asthetisierung der Wissenschaften anhand der 

friihen Ballonbegeisterung. Die Ballonfahrt bzw. Aeronautik wurde aus drei Griinden 

gewahlt: i) sie ist eines der groBten Wissenschaftsspektakel ihrer Zeit und nimmt 

Vermassung und Wahrnehmung der Revolutionperiode vorweg; ii) ihre Erfindung 

hangt direkt mit der Entwicklung der antiphlogistischen Chemie zusammen; und iii) 

Lavoiser und Lichtenberg haben sich beide mit ihr beschaftigt, und ihre 

unterschiedlichen Vorgehensweisen (sends-wissenschaftliche Einbindung ins 

Forscherkollektiv vs. spielerisch-metaphorischer Umgang in Eigenarbeit) sind eine der 

augenfalligsten Veranschaulichungen der komplementaren dekontextualisierenden/ 

rekontextualisierenden Tendenzen. Im abschlieBenden Teilabschnitt d) wird anhand 

der aeronautischen Berichterstattung kurz auf die allgemeine Asthetisierung der 

Wissenschaften in der Presse eingegangen, woraus sich ein direkter Ubergang zum 

Abschnitt 3 ("Revolution, Presse, Theater") ergibt. 

Der lange Abschnitt 3 behandelt Aspekte der Asthetisierung der Franzosischen 

Revolution. Ausgangspunkt bildet die Berichterstattung in den Printmedien. Nach 

einer kurzen Einleitung werden im Teilabschnitt b) neueste Forschungsergebnisse aus 

der revolutionaren Pressegeschichte herangezogen, um besti m mende Strukturelemente, 

vor allem die diversen journalistischen "Zeitpoetiken" vorzustellen. Teilabschnitt c) 

widmet sich ihren Auswirkungen auf die Darstellbarkeit - die hier als Erzahlbarkeit 

aufgefaBt wird - der Revolution. Darauf wird untersucht, inwieweit sich das in 

Lichtenbergs Kritik der Presse nach 1789 findet. Der wichtige Teilabschnitt e) stellt 

eine Verbindung zwischen den "Pressepoetiken" und der bereits erwahnten 
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Medienkritik Postmans her. Das wichtigste Element dieser Kritik, die Asthetisierung, 

wird im Teilabschnitt f) anhand eines konkreten Beispiels naher untersucht: die in der 

deutschen Rezeption haufig anzutreffende Beschreibung der Revolution als Theater. 

Wie schon beim postulierten Zusammenhang von neuer Chemie und revolutionarem 

Diskurs wird die entsprechende Fachliteratur herangezogen, um aufzuzeigen, daB es 

sich um eine objektiv gerechtfertigte Metapher handelt. Die rezeptive Asthetisierung 

des "Revolutionstheaters" wird von der bewufiten Inszenierung der Revolution als 

Theater vorgepragt. 

Abschnitt 4 ("Anmerkungen zur Mode") widmet sich der Mode. Teilabschnitt 

b) behandelt die bereits angesprochene Komplementaritat von Aufklarung und Mode 

und, anhand von Lichtenbergs Anmerkungen, die problematische Grenzziehung, die 

Natiirliches von Kiinstlichem trennen soil. Abschlieftend geht es in c) um die 

Temporalitatsstruktur der Mode, die sich als beschleunigte Aufeinanderfolge 

unverbundener Normen vom kontinuierlichen, kausalitatsorientierten 

Geschichtsverstandnis absetzt. 

Diese "Zeit der Mode", die der Wahrnehinung des uniibersichtlichen 

revolutionaren Geschehens und der unchronologischen Berichterstattung mancher 

Presseorgane entspricht, ist mit bestimmten Erscheinungen verwandt, die im langen 

Abschnitt 5 ("Zeichenlust und Kleinigkeiten") angeschnitten werden, vor allem den 

unabhangigen Ereignissen der im 18. Jahrhundert florierenden 

Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es wird versucht, den eingangs erwahnten 

Zusammenhang von Wissenschaft und Wahrnehmung anschaulich darzustellen. Zu 



365 

dem Zwecke werden im Teilabschnitt a) die epistemologischen Implikationen von 

Condillacs Logique entstammendem "Blick vom Chateau" und Lichtenbergs 

Beschreibung der Straiten von London verglichen. Im Teilabschnitt b) werden Aspekte 

und "Spielfelder" der lichtenbergischen Wahrnehmung herausgegriffen, insbesondere 

ihre Antizipation ftlmischer Wirklichkeitdarstellungen sowie ihre Affinitat zu den 

bestimmenden Massenereignissen des 18. Jahrhunderts: Stadt und Krieg. Der 

Komplex "Stadt" erlaubt, direkt zum Zusammenhang zwischen Revolution und Stadt 

tiberzuleiten [Teilabschnitt c)]. Die wissenschaftliche Kontextualiserung von 

Massenereignissen bzw. der Unberechenbarkeit nichtkausaler Ablaufe ist Gegenstand 

des Teilabschnitts d). Der wichtige Teilabschitt e) versucht, das bestimmende 

Strukturmerkmal der hier behandelten Wahrnehmungsprozesse (die Aufwertung der 

Kleinigkeiten und die Bedeutungsprojektionen) vor dem Hintergrund der allgemeinen 

Aufklarungsproblematik darzustellen. Aufgrund der Komplexitat dieses Abschnitts 

schliefit er mit einem zusammenfassenden Teilabschnitt f). 

Abschnitt 6 ("Apostel, Apostille, Postille") beschaftigt sich mit Lichtenbergs 

Gedanken iiber Bedeutung und Verhaltnis von Schrift und Druck sowie mit analogen 

Erscheinungen in der Revolution. Obwohl einzelne Punkte (beispielsweise die im 

ersten Teilabschnitt 6 a) angesprochene Antizipation neuer Medientechniken durch die 

Gebote des revolutionaren Diskurses und den Organisationsformen revolutionarer 

Offentlichkeit) vor allem in Abschnitt 3 bereits angeschnitten wurden, ist der 

Abschnitt relativ selbstandig. Er steht am SchluB, kann aber vorgezogen werden. 

Die Arbeit schlieBt mit Abschnitt 7. 
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2 Wi ssen schaftskon sum 

a) Ballonpolitik 

Dreimal mufi Ludwig XVI. miterleben, wie sein Volk in den geheiligten Raum 

von Versailles einbricht. Zweimal geschieht es unter politischen Vorzeichen: kurz 

nach seinem Herrschaftseintritt, als eine aufgebrachte Menge die Wiedereinfiihrung 

fester Brot- und Mehlpreise forderte, und dann, im Oktober 1789, bei der 

Heimfuhrung des "Backers" und seiner Frau ins revolutionare Paris. Dazwischen liegt 

ein Ereignis, das eine ebenso drastische Verletzung des sakralen absolutistischen 

Zentrums darstellt, dessen politische Vorbedeutung jedoch niemandem auffallt. Am 

19. September 1783 steigen ein Hammel, eine Ente und ein Hahn mit einem 

HeiBluftballon vom cour de ministres aus in die Luft und landen erschrocken, aber 

wohlbehalten acht Minuten spater ein paar Meilen enfernt in den Waldern von 

72 7 ? 

Vaucresson . Zeitgenossische Schilderungen reden von rund 100.000 Zuschauern , 

die schon am Morgen die Straiten nach Versailles verstopfen und sich auf Garten, 

Treppen, Fenster und Dacher verteilen. Das rigide Hofprotokoll, welches den Raum 

12 
Vgl. als Originalquelle den Brief Etienne Montgolfiers an seine Frau Adelaide vom 19. 

September 1783. Abgedruckt in: Charles Coulston Gillispie, The Montgolfier Brothers and the 
Invention of Aviation 1783-1784 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983), S. 40-43. 

13 
Schama, Citizens, S. 123. Lichtenberg spricht in einem Brief an Schernhagen von 300.000, die 

"von morgens 6 Uhr an bis um halb 1 die StraBe von Paris nach Versailles mit Menschen bedeckt[en]" 
[SB 4: 528]. 
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um den Konig so zu strukturieren versucht, daB die Nahe zum Monarchen als 

verlaBlicher Indicator der Machtverhaltnisse fungiert74, wird von den Massen 

hinweggeschwemmt. Der Konig, dessen dominierende Stellung von der 

Palastarchitektur vorgegeben ist, wird von einem unfdrmigen Objekt aus Holz, 

Papier, Lappen und Stroh iiberschattet; ein unkonigliches Ding, das sich dem 

hofischen Zeremoniell entzieht und - alien privilegierten und unprivilegierten Augen 

gleichermaBen sichtbar - die Luft als egalitares Element und demokratischen Raum 

inauguriert75. 

Die Massenauflaufe, die Heroisierung der - im Falle Montgolfiers betont 

biirgerlichen76 - Luftschiffer, das Ausschlachten des allgemeinen Interesses durch 

7 7 IS 
bliihenden aeronautischen Paraphernalienhandel , die enthusiastische Publizistik , 

Vgl. allgemein Norbert Elias, Die hqfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des 
Konigtums und der hofischen Aristokratie (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983), S. 68-101. 

15 
Schama, S. 125. Brigitte Schlieben-Lange weist darauf hin, daB aerostat in einzelnen 

Revolutionsworterbiichern neben egalite als unverlierbare Eigenschaft genannt wird und faBt die im 
Denken der Revolutionare vollzogene Gleichsetzung von Aeronautik, Terminologie und Politik 
zusammen: "So wie die neuen politischen Leitvorstellungen das feudalistische Dunkel besiegten, so 
wie der aerostat die Schwerkraft iiberwand, so zeigte die Entwicklung der chemischen Terminologie 
den Weg aus dem Chaos der natiirlichen Sprache" ["Wissenschaftssprache und Alltagssprache um 
1800", S. 126; vgl. auch "Gregoire neu gelesen", S. 565, und "Freiheit, Gleichheit ...Uniformitat", 
S. 51f.]. 

1 6 V g l . Schama, S. 125f. 

1 7 V g l . Darnton, Mesmerism, S. 18ff. sowie Eberhard Schinkel, "Der Freiballon in der Literatur. 
Aspekte der Darstellung und Deutung", in: Harro Segeberg (Hrg.), Technik in der Literatur 
(Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1987), S. 233ff. 

18 
1786 erweiterte Friedrich Nicolai seine Allgemeine Deutsche Bibliothek um die Rubrik 

"Luftkugeln". Zu den aufmerksamsten Kritikern der Ballonmanie gehorte Wieland mit seinen Beitragen 
"Die Aeropetomanie oder die neuesten Schritte der Franzosen zur Kunst zu fliegen" [Der Teutsche 
Merkur (1783), IV, S. 69-96] und "Die Aeronauten oder fortgesetzte Nachricht von den Versuchen 
mit der Aerostatischen Kugel" [ibid., (1784), I, S. 140-170]. 
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die fiir die zweite Halfte des 18. Jahrhunderts typische Verbindung von Wissenschaft 

und Offentlichkeit: Ballonfahrten als (oftkommerziell ausgerichtetes Spektakel) tragen 

zu einem Offentlichkeitstypus bei, der mit der "reprasentativen Offentlichkeit" 

(Habermas) des Absolutismus weniger Ahnlichkeit aufweist als mit groBangelegten 

revolutionaren Verbriiderungsfesten. Die 400.000, die sich am 1. Dezember 1783 in 

und um die Tuilerien einfinden, um den ersten Aufstieg der wasserstoffgetriebenen 

charliere von J.A.C Charles mitzuerleben, stellen vermutlich die bis dahin grdflte 

Menschenansammlung der Welt dar. Das alte Verhaltnis zwischen Masse und Macht, 

das sich im Absolutismus zu einem fein eingespielten Mechanismus gegenseitiger 

Kontrolle entwickelt hatte79, wird aufgesprengt. Fiir einen kurzen Moment weicht die 

angestammte Geographie offentlicher Autoritat in Paris mit ihrer feinen 

Unterscheidung von Machtzentren und umliegenden beherrschten Raumen einer 

politisch homogenen Zone. Die halbe Bevolkerung der Hauptstadt versammelt sich 

zum Zwecke des Zuschauens, das keine standische Ausdifferenzierungen kennt. Die 

Ubiquitat der Politik in der Revolution wird von der voriibergehenden allgemeinen 

20 
Zuganghchkeit pohhsch tabuisierter Raume antizipiert . 

19 
Siehe Colin Lucas, "The Crowd and Politics", The French Revolution and the Creation of 

Modern Political Culture. Vol. 2: The Political Culture of the French Revolution, S. 259-285. 
20 

"The globes airostatiques were epochal..., for they helped reorder the nature of public spectacle 
in France. In doing so they generated an audience that was hard to contain within the old regime's 
sense of decorum" [Schama, S. 124]. Entsprechend war der Tod des jungen Pilatre de Rozier, der 
zusammen mit dem Marquis d'Arlandes am 21. November 1783 den ersten bemannten Ballonflug 
unternommen hatte, eine nationale, beinahe europaische Tragodie. Nachdem Francois Blanchard vier 
Monate zuvor den Armelkanal in nordsiidlicher Richtung fiberquert hatte, wollten Rozier und Romain 
am 15. Juni 1785 von Frankreich aus nach England fliegen. Ihr HeiBluftballon ging kurz nach dem 
Start in Flammen auf. Roziers englische Verlobte starb eine Woche spacer. W . L . Wekhrlin schrieb 
noch im selben Jahr die Fabel Das tragische Ebenteur der Luftschiffer Rosier und Romain travestiert. 
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Wahrend in Paris die Massen stromen, die hohen Herstellungskosten von 

enthusiastischen und begiiterten Subskribenten getragen werden, ist Lichtenberg in 

Gottingen auf sich allein gestellt. Fiir vierzig Taler laBt er aus Schweinsblasen eine 

Kugel anfertigen, "[s]echs FuB hoch und vier dick" [SB 4:542], die zwar im 

Dezember 1783 flugbereit ist, aber erst am 19. April des darauffolgenden Jahres 

aufsteigt. Er muB bis zum KollegschluB warten, um sein Auditorium zur Fiillung des 

Ballons benutzen zu konnen - "bei groBen Ballen das Schwerste" [SB 4:547]. 

Bereits am 16. Februar laBt er ein Kiigelchen von vier Zoll Durchmesser steigen. 

"Den Rang in Minimo haben also die Franzosen verloren", schreibt er gleich nach 

dem Aufstieg an Wolff, "[h]atten wir nur mehr reiche Physikliebhaber oder mehr 

2/ 

reiche Faulenzer, so sollten sie ihn auch im GroBen verlieren" [SB 4:549] . Doch 

faul waren nicht nur die anderen. Der Experimentalphysiker weiB, daB spatestens seit 

den Forschungen von Priestley und Cavendish die Ballonidee im wortlichsten Sinne 

in der Luft lag und sie ihm als erstem hatte einfallen konnen, wenn er sich nur mehr 

mit der Materie beschaftigt hatte. "Im Scherz habe ich wohl unter guten Freunden 
22 

gesagt, diese Erfindung hatte ich machen konnen", schreibt er an Dieterich , doch 

im Sudelbuch H klingt es keineswegs scherzhaft: "Nur keine Indolzenz, wo Vernunft 

2 1 V g l . auch SB 3:68 u. 74f. 

22 

Zit. bei Promies, Lichtenberg, S. 89 (Zitatangabe bei Promies inkorrekt). 
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23 
herrscht! Montgolfiers Erfindung war in meiner Hand" [H 180] . Lichtenberg 

erkennt, daB er den wissenschaftlichen Ruhm verschlafen hat, den ihm die 

elektrischen Harzstaubfiguren nie einbringen werden. "Wie werden einmal unsere 

Namen hinter den Erfindern des Fliegens und dergleichen vergessen werden" [D 

525]. Trotzdem ist er bereit, jenen Ehre zu uberlassen, denen sie gebiihrt, auch wenn 

es bedeutet, die Franzosen gegen die geliebten Englander zu verteidigen. Das negative 

Urteil der Londoner Gesellschaft der Wissenschaften iiber Montgolfiers Versuche 

wird als "englisch-hochmutige Sozietats-Kabale" [SB 4:526] abgefertigt: "Es ist bloB 

NationalhaB, das beste ist, daB sich kein Mensch, der selbst denkt, um die Urteile 

neidischer Sozietaten bekummern wird" [SB 4:434]. Es sind nicht die von der 

Aufklarung aufs Kom genommenen Unmiindigkeiten und Vorurteile, die den freien 

Austausch der Wissenschaften verhindern, sondern gerade jene Institutionen und 

Betriebe, die sich der Abschaffung "unwissenschaftlicher" Vorurteile widmen wollten. 

Am Ende bleibt die ironische nationale Zuordnung der Elemente: 

Der Brite, stolz und schwer, 
Beherrscht das Meer; 
Der Franzmann, leicht wie Duft, 
Die Luft. 2 4 

23 " 
Ahnlich aufiert sich (nicht ohne ein biBchen Selbstiiberschatzung) Goethe im 1821 verfaBten 

"Naturwissenschaftlichen Entwicklungsgang": "Die Luftballone werden entdeckt. Wie nah ich dieser 
Entdeckung gewesen. Einiger VerdruB es nicht selbst entdeckt zu haben. Baldige Trostung." 
[Gesamtausgabe, Bd. 18, S. 258]. Uber Theorie, Praxis und Symbolik der Ballonfahrt bei Goethe vgl. 
Rolf Denker, "Luftfahrt auf montgolfierische Art in Goethes Dichten und Denken", Jahrbuch der 
Goethe-Gesellschaft 26 (1964), S. 181-198, und Manfred Wenzel, '"Buchholz peinigt vergebens die 
Luffte.. . ' . Das Luftfahrt- und Ballonmotiv in Goethes naturwissenschaftlichem und dichterischem 
Werk", Jahrbuch des freien Deutschen Hochschuhtifts (1988), S. 79-111. 

SB 3:645 ["Auf die Montgolfieren". Erstveroffentlichung im Gottinger Musenalmanach (1785), 
S. 57]. 
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b) Zur Asthetisierung des W i ssen schaftsspektakel s 

Lichtenbergs Ballonphase ist kurz und intensiv. Rein wissenschaftlich gesehen 

ist sie eine Folge seiner Beschaftigung mit den neuentdeckten Luftarten - eine fiir 

die Anfangsphase der Aeronautik typische gegliickte Verbindung von Theorie und 

Experiment25. Hinzu kommt der publikumswirksame Charakter: Seifen -und 

Schweinsblasen im Kolleg aufsteigen zu lassen, paBt besser zu seinem Vortragsstil als 

trockenes Referieren. Promies betont die gegliickte Verbindung von personlicher 

Eigenart und "Zeitgeist", welche zusammen ein weit iiber Gottingen hinaus bekanntes 

"Rokoko auf dem akademischen Katheder" als Teil der "frohlichen Wissenschaft" 

jener Epoche ergeben. Der Zeitgeist ist in diesem Falle eine Mischung aus 

Aufklarung und Animation: die bewufit allgemeinverstandlich gehaltene, mitunter 

betont lebendig ausgerichtete Vermittlung von Naturerkenntnissen, wobei Erkenntnis-

und Unterhaltungswert einander die Waage halten. Was bei Lichtenberg hinzukommt 

und zwischen diese Pole fallt, ist die Betonung des metaphorischen Potentials einer 

Wissenschaft bzw. ihrer Kernbegriffe. Bereits in seiner ersten gedruckten Arbeit "Von 

27 

dem Nutzen, den die Mathematik einem Bel Esprit bringen kann" wird zum einen 

25 
Vgl . hierzu Teilabschnitt c). 

26 
Promies, Lichtenberg, S. 65f. 

27 
"Hannoverisches Magazin", 62, Montag, den 4. August 1766, Sp. 981-992. Abdruck in SB 

3:311-316. 



372 

darauf verwiesen, daB die Wissenschaft SpaB machen muB, damit auch "der galantere 

Teil der Welt" [SB 3:313] sich ihr widmet. Das entspricht den im Kolleg taktisch 

eingesetzten Animierungskiinsten des Physikprofessors, der auf einen den 

Wissenschaften wie auch der eigenen Tasche dienlichen groBeren studentischen Zulauf 

hofft. Zum anderen fiihrt der Aufsatz aus, wie "sich Lehren der Mathematik im 

Discours gebrauchen lassen [konnen]" [SB 3:315]: anhand von Begriffen wie 

"Gleichung", "Moment", "Mittlere Richtung der Krafte" wird demonstriert, daB 

Fachausdriicke dieser Art treffsichere ironische Metaphern abgeben konnen. Ahnlich 

verhalt es sich mit den Vorschlagen iiber zukiinftige Einsatzmoglichkeiten der Ballons 

im Aufsatz "Uber die Aerostatischen Maschinen". Lichtenberg wirft bewuBt "Ernst 

und Scherz, Versuche zum Nutzen und zum Vergniigen durcheinander" [SB 3:69]. 

28 

Die 25 Vorschlage reichen von atmospharischen Messungen und Gewitterabwehr 

uber ihren Einsatz bei Brandbekampfungen, Bergbesteigungen, Kurfahrten und 

Exkursionen nach Ostindien, China und Japan, um die dortigen "Kaiser und Naboben 

aufzuhangen ehe sie gemein werden" [ibid:72], bis hin zum AbschieBen von 
29 

Feuerwerken , "Entfuhrungen, selbst aus dem Serail" [ibid:74] sowie ihrer 

28 
Hohenmessungen dieser Art hatten zuverlassigere Daten iiber den Feuchtigkeitsgehalt der Luft 

ergeben, welche zur Klarung der umstrittenen Frage nach der chemischen Natur von Verdunstung und 
Niederschlag hatten beitragen konnen. 

29 
Auch hier weiB Lichtenberg, was seine Zeit will: Feuerwerke, die von einem Ballon aus 

abgeschossen wurden, waren ab Ende des 18. Jahrhunderts ein beliebtes, wenngleich gefahrliches 
Spektakel (Wasserstoff!). Vgl . Kleists Brief vom 16. August 1801 aus Paris an Luise von Zenge: 
"Jedes Nationalfest kostet im Durchschnitt zehn Menschen das Leben. Das sieht man oft mit GewiBheit 
vorher, ohne darum dem Ungluck vorzubeugen. Bei dem Friedensfest am 14. Juli stieg in der Nacht 
ein Ballon mit einem eisernen Reifen in die Hohe, an welchem ein Feuerwerk befestigt war, das in 
der Luft abbrennen, und dann den Ballon entzunden sollte. Das Schauspiel war schon, aber es war 
voraus zu sehen, daB wenn der Ballon in Feuer aufgegangen war, der Reifen auf ein Feld fallen 
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Verwendung als poetisches Inspirationsgefahrt: "DaB sich die Seele erhebt, wenn der 

Leib erhoben wird, ist demonstriert, so wie wenn der Leib stiirzt, die Seele 

30 

gemeiniglich auch nicht zuriicke bleibt" [ibid:74] . 

Der spielerisch-metaphorische Einsatz neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse 

und Praktiken wird am deutlichsten in den einleitenden Bemerkungen zum Aufsatz 
31 

"Fortsetzung der Betrachtungen iiber das Weltgebaude" ausgesprochen. 

Charakteristischerweise geht es um Astronomie, also um die Wissenschaft, die bei 

Lichtenberg eine wissenschaftsmethodologische Vorrangstellung genieBt und anderen 

Disziplinen oft als paradigmatisches Grundmodell anempfohlen wird. Astronomische 

"Betrachtungen, die so sehr allem Kleinen und Eigennutzigen entgegen stehen, konnen 

nicht oft genug wiederhohlt werden, sie lassen Eindriicke zuruck, die sich in dem 

einem mehr und dem andern weniger dem ganzen System der Gedanken mittheilen" 

[VS 6:222]. Die leicht pathetisch formulierte Bewunderung der GroBe des Weltalls 

angesichts der "Unbedeutlichkeit unserer selbst, unserer Erde, unsers ganzen 

Systems" \ibid:22V\, die keine zehn Jahre spater mit politischem Unterton gegen die 
32 

Zeit- und Raumordnungsanspriiche revolutionarer regeneration gewendet wird , 
wurde, das vollgepfropft von Menschen war. Aber ein Menschenleben ist hier ein Ding, von welchem 
man 800.000 Exemplare hat - der Ballon stieg, der Reifen fiel, ein paar schlug er tot, weiter war es 
nichts". [Kleist, Gesamtausgabe, Bd. 6., S. 211f.]. 

3 0Dagegen dichtet J . F . A . Kazner 1786: "Oft sahen wir, und es und wunderte uns sehr, / Hoch 
steigen zu Ehren manch' Kopfchen so leer. / Die Aerostatik belehrt uns bafi, / Man ffllle zum Steigen 
die Kopfchen mit Gas" [zit. bei Schinkel, S. 244]. Zum groBen Eindruck, den Jean Pauls literarische 
Ballonfahrten auf Lichtenberg gemacht haben, vgl. SB 4:988. 

3Erstveroffentlichung im GTC 1781, S. 1-26. 

32 
Vgl . die Ausfiihrungen zu Beginn von in 11:4 b). 
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gerinnt zum Paradigma, das sich auf vollig heterogene Bereiche iibertragen laBt. Was 

fiir Bereiche Lichtenberg im Kopf hat, an welche belehr- und stimulierbaren Geister 

er hierbei denkt, wird unmiBverstandlich klargestellt: 

Auch sind Schriften, wie diese, kein unschicklicher Ort sie 
gemeinnutzig zu machen, da selbst ein groBer Theil unserer schonen 
Geister sein jahrliches Einkommen von Weisheit aus ihnen nimmt, und 
kame nicht zuweilen durch diese und ahnliche Werke eine wichtige 
Wahrheit bey ihnen in Umlauf, so wurde dieses hiilflose Geschlecht, 
so wie es sich jetzt nur allein unter sich selbst lobt, sich nur allein 
unter sich selbst lesen mussen [VS 6:222f.]. 

Man kann das - genau wie die popularen Kollegien des Experimentalphysikers -

in Sinne des dulce et utile als Wahrheitsvermittlung im unterhaltsamen Rahmen 

beschreiben. Schongeistige Literatur dient als Medium oder Vehikel zur Weitergabe 

wissenschaftlicher "Weisheit". Solange die eindeutige Unterordnung der schonen 

Form unter den gemeinniitzigen Inhalt gewahrleistet ist, bildet ihr didaktischer Einsatz 

keinen Gegensatz zum paranetischen Anspruch der Aufklarung; und solange 

Lichtenberg als herausragende Verkorperung des skeptischen Aufklarers gilt, wird 

man seine locker-anregenden schriftlichen und mundlichen Vortrage als witzige 

Verpackung ernster Inhalte interpretieren. Allerdings legen die oben zitierten 

Bemerkungen nahe, daB es sich bei ihm auch umgekehrt verhalt: die asthetische, 

wirkungspsychologisch orientierte Komponente ist nicht das Medium fur die 

gemeinniitzige Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse, sondern die Wissenschaft 

wird zum Medium der Asthetisierung. Wir haben somit im Denken Lichtenbergs drei 

mogliche Beziehungen zwischen Lektureinhalt und Leser bzw. Botschaft und 
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Empfanger. Die erste deckt sich vollauf mit dem, was wir unter "Aufklarung" oder 

"Zeitalter der Vernunft" verstehen, die zweite nur bedingt und die dritte iiberhaupt 

nicht: 

1. Die von einem auBeren Referenzpunkt abhangige Botschaft ist dem Medium 

tibergeordnet. Sie wird vom Empfanger aufgenommen, gewertet und idealiter per 

feed-back an die Umwelt zuriickgegeben. Wir nennen das behelfsweise "auBere" oder 

"objektive" Aufklarung: die gemeinnutzige Verbreitung von Wissensinhalten, deren 

praktische Anwendung zur Verbesserung der Lebensverhatlnisse sowie zur 

Ausbildung miindiger Individuen fuhrt. 

2. Die Botschaft ist weiterhin dem Medium tibergeordnet, aber nicht langer 

an einen "objektiven" Referenzpunkt gebunden. Sie ist eine Gedankenform, die der 

Empfanger per Analogie und Extension auf andere Bezugspunkte anwenden soil. 

Dabei wird vorausgesetzt, daB diese Bezugspunkte noch in den allgemeinen Rahmen 

der Botschaft gehoren, also etwa in eine wissenschaftliche Disziplin. Das entspricht 

der bereits zitierten Sudelbucheintragung A 76: "Wenn man einen guten Gedanken 

liest, so kann man probieren, ob sich etwas Ahnliches bei einer andern Materie 

denken und sagen lasse. Man nimmt hier gleichsam an, daB in der andern Materie 

etwas enthalten sei das diesem ahnlich sei"33. Diese "innere" oder "subjekive" 

Aufklarung, deren Hauptmerkmal die Alteration bildet, dient der Erlangung einer 

geistigen Flexibilitat, der es zur Gewohnheit werden soil, alles, auch und gerade das 

Vgl. die Ausfiihrungen zu Lichtenbergs Paradigmabegriff in 1:9 e). 
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"Ausgemachteste", anders zu betrachten. 

3. Die Botschaft wird zum Medium der Asthetisierung. Jede Erkenntnis, jede 

Hypothese, ja sogar Dinge und Erfindungen wie der Ballon konnen in den 

verschiedensten Lebensbereichen metaphorisch eingesetzt werden. Das setzt voraus, 

dafi kein oder nur ein sehr willkurlicher Zusammenhang besteht zwischen der 

Metapher und ihrem Anwendungsgebiet. Es geht im Prinzip um eine 

Dekontextualisierung von Zeichen und Informationen. Die wissenschafts- bzw. 

disziplingebundene Alteration von Punkt 2) wird zum Selbstzweck, artet 

schlimmstenfalls zum geistigen Amusement aus. So eine intellektuelle Spielerei kann 

sich bei naherer Betrachtung als Symptom eines Abwechslungszwanges erweisen, 

d.h. die wissenschaftsmethodologische Forderung der Alteration, etwas anders zu 

sehen, kann auf einem Anderssehenmiissen beruhen. 

Offensichtlich sind die Ubergange zwischen 2) und 3) flieflend, und die 

Entscheidung, welchem Punkt man eine bestimmte Auflerung Lichtenbergs zuordnet, 

hangt von der Leseweise des Interpreten ab. Unzweifelhaft aber haben wir es hier mit 

einer Erscheinung zu tun, die iiber die Fragen nach "Geschmack" und "Luxus" in der 

Spataufklarung hinausgeht. Die Asthetisierung der Information durch Entbindung von 

ihrem urspriinglichen Kontext ist ein Kulturmerkmal, das man weniger mit dem 

Zeitalter Kants verbindet als mit dem spaten 20. Jahrhundert. Wie erklart sich dieser 

"Anachronismus"? Ist dieser Ausdruck uberhaupt zutreffend? Vielleicht hat diese 

Denkweise nichts mit Lichtenbergs "geistiger Einzigartigkeit" (sofern sie uberhaupt 
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besteht) zu tun; vielleicht ist sie kulturell vermittelt, Manifestation einer latenten 

Stromung, fiir die das 18. Jahrhundert nicht die Epoche der Vernunft, sondern das 

erste lnformationszeitalter ist. Mit diesen Fragen werden sich die langeren Abschnitte 

3 und 5 beschaftigen. Zuvor aber wollen wir uns noch einmal Lavoisier zuwenden, 

"dem fernen Gegenspieler Lichtenbergs" (Nordmann)34, dessen Beschaftigung mit 

dem neugeborenen aeronautischen Spektakel ein entgegensetztes, "wissenschaftlich-

aufgeklartes" Verhaltnis zwischen Theorie und Praxis darstellt. 

c) Chemische Aeronautik 

Was ihre offentliche Wirkung angeht, lassen sich die ersten Ballonfahrten mit 

anderen Wissenschaftspektakeln der Aufklarung wie der Erforschung der Elektrizitat, 

35 

dem tierischen Magnetismus Mesmers und der Physiognomie Lavaters vergleichen ; 

doch im Gegensatz zu ihnen entwickelte sie ein fruchtbares Verhaltnis zum 

wissenschaftlichen Establishment ihrer Zeit, namentlich der Academie frangaise. 

3<*"Lichtenbergs Imperativ und die franzosische Revolution in der Chemie", S. 126. 

3 5 V g l . allgemein Darnton, Mesmerism, S. 3-45. Zum Zusammenhang von Politik und 
Wissenschaftsdarstellung vgl. Simon Schaffer, "Natural Philosophy and Public Spectacle in the 
Eighteenth Century", History of Science 221 (1983), S. 1-43. Als umfassende Studie wurde 
hinzugezogen James Martin Hunn, "The Balloon Craze in France, 1783-1799: A Study in Popular 
Science", Ph.D. dissertation, Vanderbilt University, 1982. 



378 

Aeronautische Spektakel und Spitzenforschung erganzten sich, weil die Frage nach 

dem besten Antrieb - HeiBluft oder inflammable Luft - unmittelbar mit der 

pneumatischen Ausrichtung der Chemie und der ansetzenden chemischen Revolution 

zusammenhing. Wahrend im Falle Mesmers die Akademie eine Kommission einsetzte 

(der Lavoisier und Franklin angehorten), um - wie sich heraustellte: erfolglos - die 

Existenz des tierischen Magnetismus wissenschaftlich nachzuweisen , lieiten die 

aufsehenerregenden Berichte von den ersten Experimenten der Gebruder Montgolfier 

am 4. Juni 1783 in ihrer Heimatstadt Annonay in der Region Vivarais keinen Zweifel 

an der Einsatzfahigkeit der neuen Technik. Zur Debatte stand ihre Optimierung, d.h. 

die Frage, welcher Treibstoff den Ballon hoher aufsteigen und langer in der Luft 

halten konnte. 

Es gibt viele Legenden iiber das Zustandekommen der Ballonidee, alle so wahr 

37 

und unterhaltsam wie der Apfel, der Newton zur Schwerkraft inspirierte . Doch 

wie schon angedeutet war die praktische Umsetzung der Idee, hohle Korper mit Hilfe 

eines Gases, das leichter ist als Luft, in dieselbige aufsteigen zu lassen, spatestens 

nach Cavendishs Entdeckung des Wasserstoffs nur noch eine Frage der Zeit. Von 

Joseph Black (1728-1799), Professor der Chemie in Glasgow und Freund von James 

Watt, hielt sich das Geriicht, er habe in Vorwegnahme jener unterhaltsamen 

Experimente, die Lichtenberg so groflen studentischen Zulauf garantierten, 

wasserstoffgefullte Kalbsblasen an die Decke steigen lassen. Der englisch-italienische 
3 6 V g l . Darnton, S. 62ff. 

3 7 V g l . Gillispie, The Montgolfier Brothers, S. 15ff.; Rolt, The Aeronauts, S. 27ff. 
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Forscher Tiberius Cavallo (1749-1809) erfand einen Apparat zur Herstellung 

wasserstoffgefullter Seifenblasen, der von Lichtenberg verbessert und unter 

studentischem Beifall eingesetzt wurde. Joseph Montgolfier hatte Vorlesungen bei 

Fourcroy und Bucquet gehort und war mit der franzosischen Ubersetzung von 

Priestleys Experiments and Observations on Different Kinds of Air vertraut. Erste 

Versuche mit inflammabler Luft schlugen fehl, weil das Gas den Papier- und 

Seidenbehaltern entwich. Montgolfier verlegte sich auf FfeiBluft und kam zum SchluB, 

daB eine Mischung aus Wolle und feuchtem Stroh den geeignetesten Brennstoff ergab, 

wahrend Charles und die Briider Robert fiir ihre charliere eine wasserstoffdichte 

Hulle aus Seide und Gummi herstellten und das notige Gas sehr umstandlich aus 

einer kontrollierten Reaktion von Eisen mit Schwefelsaure (Vitriolol) gewannen . Ein 

erfahrener Chemiker, heiBt es, habe sie iiber das beste Mischungsverhaltnis von 

Eisen, Saure und Wasser aufgeklart: vermutlich Lavoisier . 

Von Anfang an iiberschnitten sich Ballonfahrt und Chemie. Am 16. Juni 1783, 

zwolf Tage nach dem ersten Ballonaufstieg in Annonay und kurz vor dem Eintreffen 

der Neuigkeit aus dem Vivarais in Paris, hatte Lavoisier Wasser aus dephlogistierter 

und inflammabler Luft zusammengesetzt40. Im Juli berief die Akademie eine 

38 
Fiir eine genaue Beschreibung siehe Gillispie, S. 27ff. Die wichtigste Originalquelle bildet 

Barthelemy Faujas de Saint-Fonds Description des experiences de la machine aerostatique de MM de 
Montgolfier et de celles auxquelles cette decoverte a donne lieu (Paris: 1783); von Lichtenberg 
rezensiert in den GGA (1784, St. 7, v. 10.1, S. 57-62; siehe auch SB 4:544). Die im Jahr darauf 
erschienene Fortsetzung [Premiere suite de la description des experiences...(Paris; 1784)] bespricht 
er ebenfalls in den GG4 (1784, St. 139, v. 28.8., S. 1385-1397). 

39 

"Chemistry rescued physics". (Gillispie, S. 57). 

4 0Siehe 1:5. 
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Kommission ein, um sich mit Montgolfiers Erfindung zu beschaftigen. Die charliere 

wurde in die Untersuchung mit einbezogen; die Kommission kam zum Schlufi, daB 

die montgolfiere ihren Auftrieb der Ausdehnung von "verdiinnter" warmer Luft 

verdankt, wahrend die charliere auf die Produktion eines Gases angewiesen ist, das 

leichter ist als Luft. Die Gebriider Montgolfier bedienten sich eines physikalischen, 

Charles und die Bruder Robert eines chemischen Prinzips; eine modeme 

Unterscheidung, die den meisten Zeitgenossen nicht begreiflich gewesen ware47. 

Trotz der groBen Popularitat der Gebriider Montgolfier und den niedrigeren Kosten 

ihres Treibstoffes entschied die Kommission, dafi man noch kein endgiiltiges Urteil 

fallen kdnne42. Zum einen war vielen Beobachtern nicht entgangen, dafi die teuren 

wasserstoffgetriebenen Ballone schneller und hoher stiegen45. Hinzu kam, dafi eine 

eingehendere Beschaftigung mit der Produktion inflammabler Luft dem 

Forschungsinteressedes wichtigsten Kommissionsmitglieds, Lavoisier, entgegen kam. 

Lavoisier hoffte, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: er brauchte eine 

wirkungsvolle Technik, Wasser in dephlogistierte und inflammable Luft aufzulosen, 

um in Ubereinstimmung mit dem condillacschen Gebot korrekter analyse 

Dekomposition und Rekomposition experimentell erganzen zu konnen; diese Technik 

41Gillispie, S. 67. 

Vgl. "Rapport fait a l'Academie des Sciences sur la machine aerostatique, inventee par MM de 
Montgolfier", Histoire de l'Academie des Royal des Sciences pour I'annee 1783 (1786), S. 5-27. Die 
Bruder erhielten von einem anonymen Spender 600 Livres fur ihre Erfindung und vom Konig, der 
Gefallen an ihnen gefunden hatte, ein de fur ihren Namen. 

43"Er [Montgolfiers tierisch besetzter Ballon GWY] stieg nicht hoher als 293 Toisen, da der 
andere [die Tuil&hen-charliere GWY] mit inflammabler Luft durch die Wolken drang und ganz 
verschwand." [SB 4:528]. 
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wiederum konnte eine billigere Wasserstoffproduktion fiir die charlieres ermoglichen. 

Um dies in die Wege zu leiten, liefi er die Ballonkommission nach ihrer SchluJisitzung 

vom 23. Dezember 1783 erneut zusammenrufen - ein fur die Akademie hochst 

ungewohnlicher Schritt44 -um Problemen der Beschaffenheit der Ballonhiille, des 

Treibstoffs, der Tragfahigkeit und mdglicher Fluglenkung nachzugehen. Auf seinen 

Rat hin wurde Jean-Baptise Meusnier mit diesen Aufgaben betraut. Meusnier - "one 

of the most remarkable Frenchmen of his day"4 5 - hatte bereits am 3. Dezember 

1783 in einem Akademievortrag, der in den Observations sur la physique abgedruckt 

wurde, auf eine einfache und genial Weise das Problem gelost, wie ein Ballon auf 

einer Hohe gehalten werden konnte, ohne kostbares Gas abzugeben46. Er wurde (dank 

Lavoisiers EinfluG) trotz mangelnder Senioritat zum Akademiemitglied gewahlt und 

verbrachte die nachsten Monate damit, seinem Forderer bei dessen 

Rekompositionsversuchen zur Hand zu gehen. Das Ergebnis ihrer Bemiihungen war 

die in 1:5 beschriebene leicht geneigte und in gliihende Kohlen gelegte Rohre, die 

durchlaufendes Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff zersetzte: also jenes Experimnet, 

4 4 "Lavoisier immediately convoked a further meeting of the same group, a most unusual step 
since such a commission would normally disband when its work was done. In his view questions of 
great urgency for the future of aviation remained to be resolved...Clearly - though this is not the 
reason Lavoisier advanced - the coincidence with his own investigations into the composition of water 
had already attracted his interest to the problem of collecting hydrogen in large quantities" [Gillispie, 
S. 68]. 

4 5 Rolt , S. 204. Meusnier fiel 1793 bei Mainz. 

4 6Meusniers Vorschlag liegt heute noch der Stabiliserungstechnik von Luftschiffen und U-Booten 
zugrunde: um eine bestimmte Hohe zu halten, nimmt das Gefahrt soviel am umliegenden Element -
Luft resp. Wasser - in sich auf bzw. gibt soviel davon ab, bis Auftrieb und Gewicht ausgeglichen 
sind. Vgl . Meusnier, "Sur l'equilibre des Machines aerostatiques...", Observations sur la physique 25 
(1884), S. 44ff. 
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mit dessen SchluBfolgerungen Lichtenberg - der es in seinen Kollegien wiederholt 

durchfiihrte47 - nicht einverstanden war, weil elektrische Phanomene nicht in 

Betracht gezogen wurden45. 

Die Unterschiede konnten nicht groBer sein: in Gottingen ruhmlose 

"aeronautische Kleinmeisterei" (Promies)49 ohne groBe offentliche Beteiligung, 

geschweige denn finanzielle Unterstiitzung; in Paris Riesenspektakel mit enger 

Zusammenarbeit zwischen Spitzenforschung, Wissenschaftsbetrieb und 

zahlungskraftigem Publikum. Auf der einen Seite Lichtenberg, der dem Gegenstand 

in minimo ein asthetisches Vergniigen abgewinnen kann50 und sich weitreichenden 

Spekulationen hingibt, auf der anderen Lavoisier, fur den die Ballons in erster Linie 

eine praktische Anwendung und Hilfestellung zur Befdrderung einer 

Wissenschaftstheorie darstellen. 

*'Siehe SB 2:740, 787. 

Zur praktischen Umsetzung dieser wasserstofferzeugenden Technik in der Ballonfahrt siehe 
Gillispie, S. 106ff. 

4 9Promies, S. 91. 

5 0 V g l . etwa die schone Schweinsblasenbeschreibung im Brief an Schernhagen vom 20. November 
1783 in SB 3:330f. Promies: "[Er] entdeckte...als einziger - und alle Kinderseelen wiirden ihm recht 
geben - das bizarre Eigenleben einer solchen Blase" [Lichtenberg, S. 90]. 
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d) Krieg, Presse, Wissenschaft 

Lavoisier erkannte eine gluckliche Uberschneidung von Theorie und Praxis 

und nutzte sie in eigener Sache aus; an lichtenbergschen Spekulationen uber die 

Einsatzmoglichkeiten der Ballons war er nicht interessiert. Andere Zeitgenossen 

verhielten sich aufgeschlossener. Es fallt auf, dafi ein moglicher Kriegseinsatz der 

Montgolfieren von Anfang in den Kopfen der Beobachter herumspukt. Dafi auch 

Lichtenberg in seinem Aufsatz "Uber die Aerostatischen Maschinen" dieser Gedanke 

nicht fremd war [vgl. SB 3:70], wurde bereits angemerkt. Giroud de Villette, 

Passagier bei einem Testaufstieg Pilatre de Roziers vor dem grofien Flug, weist in 

einem offenen Brief an die Presse auf die militarisch wertvollen 

Rekogniszierungsmoglichkeiten hin 5 i ; wahrend Franklin die moderneDiversionstaktik 

des Fallschirmjagerangriffs vorwegnimmt: 

Five thousand balloons capable of raising two men each, could not cost 
more than five Ships of the Line; and where is the Prince who can 
afford so to cover his Country with Troops for its Defence, as that Ten 
Thousand Men descending from the Clouds might not in many places 
do an infinite deal of mischief before a Force could be brought together 
to repel them?52. 

Es wurde ebenfalls bereits darauf hingewiesen, dafi sich der Einsatz des ersten 

5 1"Lettte de M . Giroud de Villette aux auteurs du Journal de Paris le 28 octobre 1783", abgedr. 
in: Faujas, Description des experiences..., S. 279-80. 

5 2 Brief vom 16. Januar 1784 an Jan Ingenhousz. Abgedr. in Rolt, S. 159. 
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Militarballons L'Entreprenant einem Vorschlag Guyton de Morveaus verdankte, den 

dieser dem WohlfahrtsausschuB vorgelegt hatte. Am 29. Marz 1794 wurde das erste 

aeronautische Corps der Welt gegriindet, drei Monate vor dem schlachtentscheidenden 

Einsatz von L'Entreprenant bei Fleurus. 1799 wurde es von Napoleon (der mit 

53 

Ballonen gewissermafien personliche Schwierigkeiten hatte ) aufgelost; der galante 

Ruf der Aeronauten, die oft mit weiblicher Begleitung aufstiegen und dabei nicht 

immer militarische Avancen im Kopf hatten, mag dabei eine Rolle gespielt haben54. 

Auch Lichtenberg verkniipft in dem Aufsatz "Ueber die neuerlich in 

Frankreich angestellten Versuche, groBe hohle Korper in der Luft aufsteigen zu 

machen, und damit Lasten auf eine groBe Hohe zu heben [VS 8:302-320] Krieg 

und Ballonfahrt, freilich unter etwas anderen Vorzeichen: 

Nachdem der Definitiv=Traktat zu Paris unterzeichnet, und der Nebel, 

A m 17. Dezember 1804 landete Andre-Jacques Garnerin, der groBte franzosische Luftschiffer 
nach Blanchard, in Rom im Lago Bracciano. Dabei fiel eine vergoldete Krone, die zu Ehren der tags 
zuvor erfolgten Kaiserkronung Napoleons am Ballon angebracht worden war, zufallig auf das Grab 
Neros (Garnerin hatte das schier unglaubliche Kunststuck fertigebracht, direkt im Anschlufl an die 
Kronungsfeierlichkeiten in der Nacht von Paris nach Rom zu fliegen). Wahrend die franzosische 
Presse schwieg, feierte die italienische den Vorfall als Omen, das dem aberglaubischen Kaiser 
unmoglich Gutes verheifien konnte. Garnerin fiel in Ungnade; der Ballon, der aus dem See gefischt 
und in den Verliesen des Vatikans aufbewahrt wurde, wurde wahrend der Kampagne von 1814 nach 
Frankreich zurfickgebracht. - Napoleon, von seinem inneren Genie iiberzeugt, brauchte keinen auBeren 
Uberblick; und bei der einzigen Kampagne vor der Auflosung des Corps, dem Agyptenfeldzug, kamen 
die Ballons nicht zum Einsatz, weil sie vom "funffingrigen" Nelson bei Aboukir zerstort wurden. [Vgl. 
Rolt, S. 108f., 159-165]. 

5 ,*Rolt, S. 163. Die Vossische Zeitung meldet am 4. Mai 1798, die Polizei habe Garnerin "die 
Luftreise mit einem Frauenzimmer verboten, weil er nicht erweisen konne, daB diese Gesellschaft 
etwas zur Vervollkommnung der Kunst beitragen werde, weil die Luftfahrt von zwei Personen 
verschiedenen Geschlechts unanstandig und unmoralisch, und weil es nicht ausgemacht sey, ob nicht 
der Druck der Luft den zarten Organen eines jungen Madchens gefahrlich werden konne". [Zit. bei 
Schinkel, S. 237]. 

'Erstveroffentlichnug im GMWL 3 (1782), St. 5, S.783-793; im Oktober 1783 erschienen. 
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der die Sonne so furchterlich schon roth gefarbt hatte, vorbey war; 
Deutschland keine feuerspeyende Berge anerkennen wollte, und 
uberhaupt Europa und seine Zeitungsschreiber traurig und bereits 
unbeschaftigt auf den Vorhang hinsahen, der nun eben vor die noch 
kaum so lebhafte Scene herabgefallen war, und Alles nach einem neuen 
Act seufzte; so kam ein Franzos auf den herrlichen Einfall, plotzlich 
vom Parterre aus eine Luftkugel steigen zu lassen, die die Augen aller 
auf sich zog, und nun auch so lange unterhalten wird, bis entweder der 
GroBherr mehr Muth, oder die Sklaven des Congesses mehr Pulver 
bekommen, da dennn der Vorhang wieder aufgezogen, und die Kugel 
vergessen werden wird [VS 8:302f.]. 

Das bezieht sich auf den am 30. November 1782 abgeschlossenen Vorfrieden von 

Paris, mit dem England die Unabhangigkeit der Vereinigten Staaten anerkannte. In 

mageren Friedenszeiten ersetzt die Presse Kriegs- durch Wissenschaftsspektakel. 

Damit diese jenen in puncto Unterhaltungswert nicht nachstehen, werden sie von den 

Printmedien zu modischen Neuigkeiten aufgepappelt: 

Am 21sten November 1783 stiegen Herr Pilatre de Rosier und der 
Marquis d'Arlandes 1000 Toisen hoch in die Luft. Ganz Paris 
beobachtete mit Erstaunen den kiihnen Flug seiner Aeronauten. Die 
Druckerpressen theilten die Empfindungen dieser Hauptstadt der Moden 
und der guten Lebensart, entfernten Landern mit, und allgemeine 
Bewunderung der Begebenheit flog von Paris aus, wie ehemals 
Kopfzeuge, Bander, Pomade und feine Sitten, uber die ganze Erde [VS 
6:304f.]56. 

Die Asthetisierung der Naturwissenschaft hat Auswirkungen, in denen schemenhaft 

die Umrisse eines Wahrnehmumgstyps erscheinen, der bedenklich modem wirkt. Wo 

die Wissenschaft nach unterhaltsamen Neuigkeiten abgeklopft wird, laBt es sich nicht 

'Aus dem Aufsatz "Ueber das Fortriicken des Sonnensystems" 
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vermeiden, dafi die Natur derselben Behandlungsweise unterliegt. Im Aufsatz "Einige 

Neuigkeiten vom Himmel" aus dem Gottinger Taschen Calender von 1792 heiBt es 

iiber die Zunahme astronomischer Kenntnisse durch die Forschungen Schroters und 

anderen 

Die Wunder jenes Himmelreiches hatten so viel Anziehendes auch fiir 
den stumpfesten Verstand, daB sogar die politischen Zeitungsschreiber 
die Nachrichten davon mit unter die Neuigkeiten dieser 
Welt...mischten, und Staunen erregten [VS 6:417f.]. 

Die Hauptneuigkeit "dieser Welt" ist zu dieser Zeit die Franzosische Revolution; 

folglich weist Lichtenberg gleich zu Beginn des Aufsatzes darauf hin, daB sich seit 

Erscheinen seiner letzten kleinen Abhandlung iiber astronomische Gegenstande 

"[m]anches dort oben sehr geandert [hat]", und fiigt hin zu: "Fast wie hier unten bey 

uns" [VS 6:416]. Der Versuch, Astronomie als eine Materie anzupreisen, die in 

puncto Abwechslung, Dramatik und Unterhaltungswert mit dem irdischen Geschehen 

messen kann, verkehrt sich an anderer Stelle ins Gegenteil, wenn es darum geht, die 

erhabene und etwas langweilige Ruhe der Natur ironisch von der flatterhaften 

Revolution abzusetzen. "Wir wollen" - heiBt es in den "Neuigkeiten vom Himmel" 

aus dem Gottinger Taschen Calender von 1793 -

...daher nicht laugnen, daB wir sehr gern etwas von einer Revolution 
gemeldet hatten, vorausgesetzt, daB unsere Erde, auf der wir nun 
einmal eingerichtet sind, nicht mit darin begriffen ware. Allein es ist 
fast gar nichts von der Art vorgefallen; Alles ist fast unertraglich 
ordentlich zugegangen...Selbst ein Comet, die einzige Classe von 
Geschopfen, von deren eccentrischen Verfahren ein ehrlicher Mann 
noch irgend einmahl zweckmaBige Verwirrung erwarten konnte, kam 
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heran, salutirte aber bloB die Monarchie mit dem Schweife, und zog 
sich in der schonsten Ordnung zuriick [VS 7:4f.]57. 

Das ist mehr - oder besser: weniger - als asthetisierende Alteration; das ist nichts 

als die standige Weitergabe von Informationen zur Befriedigung eines 

neuigkeitensiichtigen Publikums, das sich nicht um das kummert, was es zu lesen 

kriegt, sonder nur darum, dafi die Lesereize nicht ausbleiben. Weil jedoch ein 

Uberangebot an Neuigkeiten herrscht, zumal solchen politischer Natur, mufi der 

Vermittler popularwissenschaftlicher Fragmente auf eine gewisse modisch-

unterhaltsame Aufmachung achten, damit sein Stoff von der verwohnten Leserschaft 

nicht verschmaht wird. Wieder droht der didaktische Kompromifi der schonen oder 

dramatischen Verpackung gemeinniitziger Inhalte in bloBes Amusement auszuarten. 

Wissenschaft - und das heifit letztlich: die Natur - wird zum Fundus kontextloser 

CO 

Informationen , die wahllos konsumiert werden, weil sich ein Empfangertyp 

herauszubilden droht, der von diesem Konsum abhangig ist. 

In den obigen Zitaten verkniipft Lichtenberg diese Entwicklung mit zwei 

Punkten: den Printmedien und der Franzosischen Revolution. Es scheint, dafi die auf 

undifferenzierten Konsum ausgerichtete Presentation wissenschaftlicher Neuigkeiten 

quasi von der Form der Publikationsorgane vorgegeben ist. Die Printmedien haben 

5 7 Z u r politischen Metaphorik der Kometen und ihrer ekzentrischen Bahn in der deutschen Literatur 
am Ausgang des 18. Jahrhunderts (insbesondere bei Holderlin) vgl. Marshall Brown, "The Eccentric 
Path", Journal of English and Germanic Philology 11 (1978), S. 104-112; Jiirgen Link, Asymmetrie 
und Exzentrizitat bei Holderlin, kultuRRevolution 6 (1984), S. 56-59 und ders., "Die Revolution im 
System der Kolektivsymbolik", S. 11. 

CO 

Zum Begriff der kontextlosen Information gleich mehr im nachsten Abschnitt. 
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ihre eigene "Poetik", und dieser Zeitungsdiskurs ist von der Revolution verscharft 

worden. Es ist daher notwendig, den Zusammenhangen zwischen Presse und 

Revolution nachzugehen, um die Frage zu klaren, wie Wissenschafts- und 

Gesellschaftsspektakel im ausgehenden 18. Jahrhundert zu einem Wahrnehmungstyp 

beitragen, von dem viele glauben, er sei erst mit bzw. durch die elektronischen 

Medien erschaffen worden. 
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3 Revolution, Presse, Theater: Zur Asthetisierung der Franzosischen Revolution 

a) Einleitung 

1782 veroffentlicht Lichtenberg im Gottingischen Magazin der Wissenschaften 

59 

und Literatur die "Relation von den Schwimmenden Curieusen Batterien" . Das im 

Bankelsangerton gehaltene Gedicht erzahlt von dem spanisch-franzosischen Versuch, 

das englische Gibraltar mit Hilfe schwimmender Batterien zu erobern. Der Einsatz 

der Batterien erschien als letzter Ausweg, nachdem die dreijahrige Belagerung der 
60 

Festung nichts gefruchtet hatte. Von den iiber 56000 Kugeln und 20000 Bomben , 

mit denen der Oberkommandierende Don Alvarez de Sotomayor Gibraltar beschossen 

hatte, heifit es: 
Er grub und zeichnete und schoJi, 

Und macht1 viel Zubereitung. 
Doch gabs am Ende nichts als bloJi 

Artikel in die Zeitung [SB 3:428]. 

"Simple, jedoch authentische Relation von den curieusen schwimmenden Batterien, wie solche 
anno 1782 am 13. und 14. Septembris unvermuthet zu schwimmen aufgehort, nebst dem, was sich auf 
dem Felsen Calpe, gemeiniglich der Fels von Gibraltar genannt, und um denselben, so wohl in der 
Luft als auf dem Wasser zugetragen. Durch Emanuelem Candidum, Candidat en Poesie allemande a 
Gibraltar". Erstveroffentlichung GMWL, 3. Jahrgang, 4. Stuck, 1782: 616-635. [SB 3: 427-439]. 

6 0 K3:204. Ubrigens hatte Joseph Montgolfier bereits 1782 - also ein Jahr vor dem ersten 
Experiment in Annonay - vorgeschlagen, Gibraltar mit Hilfe einer Ballonflotille zu erobern. V g l . Rolt, 
The Aeronauts, S.29. 
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Das historische Geschehen - das in diesem Fall in Gottingen besondere 

Aufmerksamkeit genofi, weil sich eine hannoveranische Brigade in der Festung 

befand67 - verkommt zum Druckerzeugnis; mehr noch: es kann nur eingeschatzt und 

wahrgenommen werden, weil es gedruckt wird. Journalisten sind die "Bewahrer jenes 

groBen Siegels womit die Patente des Ruhms und die Entree-Billets zur Ewigkeit 

gestempelt werden" [D 337: "Das Gastmahl der Journalisten"]; sie haben sich "ein 

holzernes Kapellchen erbaut, das sie auch den Tempel des Ruhms nennen, worm sie 

den ganzen Tag Portrate anschlagen und abnehmen und ein Gehammer machen, daB 

man sein eignes Wort nicht hort" [D 107]. Schlimmstenfalls begleiten Zeitungen die 

Vofalle nicht, diese werden von ihnen erst hervorgerufen oder erschaffen : "Nach 

Zeitung ist Raumung. Das letztere ist Platzmachen, so wie das erste Zeitmachen oder 

Zeitenmachen" [J 1238; Ffervorhbg. v. mir]. 

Diese Einsicht in die Uberantwortung des historischen Geschehens an ihre 

Wiedergabe in den Printmedien - und von hier ist es nur ein kleiner Schritt zur 

Inszenierung gesellschaftlicher Ereignisses als Medienereignisse - ist eine 

Konsequenz aus Lichtenbergs jahrzehntelanger Beschaftigung mit den "Sagen der 

Zeit"63. Seine Kritik am "Zeitungs-All" [D 431] fugt sich in die Aufklarungskritik an 

6 1Mautner, S. 273. 

6 2 S o heifit es beispielsweise vom Vesuv, er habe bisweilen "kleine Feuerwerke.. .zur Unterstutzung 
der Zeitungsschreiber und Journalisten abbrennen [lassen]" [VS 7:287]. 

6 3 J 1224. Siehe auch J 1230, SB 3:697 und LB 3:88. Eine kleine, aber representative Auswahl 
lichtenbergischer Pressekritik aus den Sudelbuchern: B 16/296/301/358, C 342, D 256/286/ 
320/323/336/337/400, F 5/155/796/797, H 47, J 13/485/752/1150/1154/1224, K 217/266, L 49/301. 
Bislang gibt es nur eine Arbeit, die sich gezielt mit diesem Thema beschaftigt: Karl d'Ester, "Georg 
Christoph Lichtenberg und die Presse", Zeitungswissenschaft 17 (1942), S. 497-504. Interessant an 
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der grassierenden Vielleserei, die zum Ende des Jahrhunderts hin immer lauter wurde, 

je mehr sich der Ubergang vom "intensiven" zum "extensiven" Leseverhalten 

(Engelsing)64 bemerkbar machte. Zeitungen (im weitesten Sinne des Wortes) bilden 

einen der wichtigsten Bestandteile jener Zauberlehrlingssituaion der deutschen 

Aufklarung, die nach einschlagiger Lektiire zur Vermittlung geistiger und sittlicher 

Reife ruft und sich plotzlich einer Textflut ausgesetzt sieht, die alles, auch die 

urspriinglich erhoffte Mundigkeit des lesenden Burgers, hinwegzuspiilen droht65. Das 

sind Punkte, die der Literaturwissenschaft bekannt sind; hier geht es zunachst einmal 

darum, eine Verbindung zur gegenwartigen Revolutionsforschung herzustellen. 

d'Esters Beitrag sind der Hinweis, daB Lichtenbergs Kollege Schlozer ein Zeitungskolleg abhielt, sowie 
eine kurze Zusammenstellung der Wiirdigungen, die zur Feier von Lichtenbergs 200. Geburtstag in 
der groBdeutschen Presse erschienen. Die Deutsche Ukraine-Zeitung redet vom "Fackeltrager der 
Wahrheit", der NS-Kurier betont die "erzieherische Tendenz" bei Lichtenberg, wahrend der Volkische 
Beobachter "uns den deutschen Spotter [zeigt]" [d'Ester, S. 498-501]. 

^"Intensive" Lektiire bezeichnet das Immerwiederlesen einiger ausgewahlter Stammbiicher (alien 
voran die Bibel), "extensive" Lektiire die ab Mitte des 18. Jahrhunderts einsetzende Neigung zum 
(oft einmaligen) Lesen moglichst vieler Biicher. 

6 5 V g l . als typische zeitgenossische Texte uber die Lesesucht als Grand des Sittenverfalls: [Johann 
Gottfried Hocke], Vertraute Briefe Uber die jetzige abentheuerliche Lesesucht und Uber den EinfluB 
derselben auf die Verminderung des hauslichen und offentlichen Gliicks (Hannover: Chr. Ritscher, 
1794), und Johann Rudolph Gottlieb Beyer, "Ueber das Biicherlesen in so fern es zum Luxus unsrer 
Zeiten gehort", in: Acta Academiae Electoralis Moguntinae Scientiarium Utilium Quae Erfurti est 
(Erfurti: Georg Adam Key ser, 1796). 
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b) "Zeitpoetik": Zur Geschichtsstrukturrierung in der Presse des 18. Jahrhunderts 

In den letzten Jahren ist wiederholt betont worden, welche Auswirkungen die 

Franzosische Revolution auf die deutsche Presse hatte. Die etwa 200 

deutschsprachigen Zeitungen mit einer Auflage von rund 300.000 Stuck erreichten 

drei Millionen Leser; die Zeitschrift, die in der Aufklarungszeit das wichtigste Organ 

des Kommentierens und Berichtens darstellte, verliert ihre Stellung an die 

aktualitatsbezogenere, politischer orientierte Zeitung66. Den Zeitgenossen, alien voran 

Burke , ist die Wichtigkeit der Publizistik bei der Vermittlung revolutionarer 

Prinzipien schnell aufgefallen. "Kleine Biicher, fliegende Blatter und Zeitungen sind 

in unseren Zeiten, da alles lieset, der grolte Hebel, mit dem man die Welt aus ihren 

Angeln zu heben vermag" , bemerkt Rehberg und verweist auf Marat. In der Reise 

der Sonne Megaprazons, einem seiner zahlreichen abgebrochenen Versuche, die 

Revolution auf dem Papier zu bewaltigen, beschreibt Goethe den plotzlich zwischen 

den sonst friedlichen Briidern ausgebrochenen Zwist iiber den (revolutionaren) Krieg 

der Kraniche und Pygmaen mit dem Wortspiel "Zeitfieber/Zeitungsfieber" - "eine 

bose, ansteckenden Krankheit, die sich sogar durch die Luft mitteilt"69. Lichtenberg 

6 6 U l r i c h Ott, Vorwort zum Marbacher Ausstellungskaktalog "O Freyheit! Silberton dem Ohre...", 
S. 6. 

6 7 V g l . Edmund Burke, Reflections on the Revolutions in France, intr. by. A J . Grieve 
(London/New York: Everyman's Library, 1967), S. 294, 326ff. 

68 

August Wilhelm Rehberg, Untersuchungen Uber die Franzosische Revolution, in: Trager, Die 
Franzosische Revolution im Spiegel der deutschen Literatur, S. 923. 

6 9Goethe, Poetische Werke (Stuttgart: Cotta, 1958), Band VI, S. 825. 
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fafit zusammen: 

Der jetzige Krieg hat gewisse Begriffe allgemein in Gang gebracht. 
Man kann nicht sagen, dafJ dieses schon oft so geschehen sei. Nein! 
Niemals so: nach Erfindung der Buchdruckerei, nach der Reformation, 
nach dem Etablissement so vieler Zeitungen und Journale, nach so 
vielen Leihbibliotheken, und nach der entstandenen Lesesucht, die 
gewiB nie so allgemein war. Es kommt so vieles zusammen, was nie 
vorher beisammen war, und nicht beisammen sein konnte, was unsere 
Zeiten zu den merkwiirdigsten macht, die je gewesen sind [L 154; 
Hervorhbg. i. Text]. 

Die moderne Einschatzung der Franzosischen Revolution als das Ereignis, bei dem 

zum ersten Mai die "gesellschaftlichen Konsequenzen der Verbreitung von 

70 

Lesefahigkeit und Schriftkultur in aller Deutlichkeit zum Tragen kommen, wird 

hier auf ihre auslandische Rezeption iibertragen. Der von der "semioralen" Revolution 

betriebenen Mobilisierung aller vorhandenen mundlichen und schriftlichen 
71 

Kommunikationskanale entspricht rechtsrheinisch eine explosive Zunahme der 

Nachfrage nach Texten, die Informationen uber das Geschehen enthalten. "Die 

franzosische Revolution", klagt Archenholz, "verdrangt durch ihr gewaltiges Interesse 

alles, die besten Gedichte bleiben ungelesen, man greift nur noch nach Zeitungen, die 
72 

den politischen Heifihunger sullen" . 

Hans-Jiirgen Lusebrink, "Die Vainqueurs de la Bastille: kollektiver Diskurs und 'individuelle 
Wortergreifungen'", Die Franzosische Revolution als Bruch des gesellschaftlichen Bewufitseins, S. 321. 

71 
Dieser Aspekt wird im Abschnitt 6 eingehender behandelt. 

72 
Zit. bei Werner Goldschmidt, "Friedrich Gentz - vom 'aufgeklarten Menschenfreund' zum 

'Ultrapraktiker' im Kampf gegen die Revolution", in: Arno Herzig et al., '"Sie, und nicht Wir'. Die 
Franzosische Revolution und ihre Wirkung aufNorddeutschland und das Reich. (Hamburg: Dolling und 
Galitz, 1989), Band 2, S. 439. 
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Das scheint eine Bestatigung der langjahrigen Einschatzung der Revolution als 

73 

"Presserevolution" (Popkin) , welche die rigide Zensur des Ancien Regime 

abgeschafft und eine explosive Zunahme des politisch inspirierten Journalismus 

ermoglichte. Nach Jacques Godechots Beitrag in der Histoire generale de la presse 

frangais gab es 1788 in Paris nur vier Zeitungen, Ende 1789 hingegen 18474. In 

jungster Zeit haben Popkin und Censer diese These, die sich nahtlos in die eingangs 

kritisierte Zasurideologie einfugt, durch verstarkte Betonung der Kontinuitat der 

prarevolutionaren und revolutionaren Politisierungs- und Radikalisierungstendenzen 

relativiert. Die 'Poetik' der Presse - das umlaut die Selbstinszenierung des 

Journalisten als Anwalt des Volkes, der Ubergang vom statarischen Zeitbegriff der 

absolutistischen Hofgazetten zur entwicklungsgeschichtlich orientierten, 
75 

chronologischen Reportage, die Sentimentalisierung und Ideologisierung - reicht 

weit ins 18. Jahrhunderts zuriick, und ist nicht von der Revolution erschaffen, 

sondem nur verstarkt worden . 
Jeremy Popkin, "Umbruch und Kontinuitat der franzosischen Presse im Revolutionszeitalter", 

Die Franzosische Revolution als Bruch des gesellschaftlichen Bewufitseins, S. 167. 

7 4 Z i t . bei Popkin, "Umbruch und Kontinuitat...", ibid. Vgl . als genauere fjbersicht Pierre Retat, 
"Die Zeitungen des Jahres 1789: einige zusammenfassendePerspektiven", Die Franzosische Revolution 
als Bruch des gesellschaftlichen Bewufitseins, S. 155ff. Vgl. auch Peter-Michael Spangenberg, 
"Opinion publique und ordre naturel. Ein Aspekt aus der Pressegeschichte der Franzosischen 
Revolution (1788-1792)", Zeitschrift fur Literaturwissenschaft und Linguistik 41 (1981), S. 15f. 

7 5 Auf den letzten Punkt hat Darnton bereits hingewiesen (vgl. The Literary Underground of the 
Old Regime). 

7 6 " I f the barriers between nobles and educated bourgeois were breaking down long before 1789, 
if the revolution did not mark a major turning point in French economic development, and if the roots 
of revolutionary political ideology can be found in the conflicts of the previous half-century, it would 
be surprising to discover that an institution as important as the revolutionary press had no significant 
prerevolutionary roots" [Jeremy Popkin, "The Prerevolutionary Origins of Political Journalism", in: 



395 

Als einschlagiges Beispiel absolutistischer Presse gilt die hofabhangige Gazette 

de France, bei der alles um die zeitenthobene Omnipotenz des koniglichen Willens 

kreist: 

[C]uriously in view of the fact that the newspaper medium's special 
quality is the depiction of events as they unfold in time, the logic of 
this absolutist imagery required French affairs be described neither as 
a temporal sequence nor as a continuous narrative. Each royal act was 
described as complete in itself; since the royal will was by definition 
omnipotent, there could be no journalistic tension caused by the 
necessity of waiting for events to unfold and determine whether a given 
policy had been successful. Nor could the crown's decisions be 
presented as choices whose logical consequences the King himself had 
to accept; such a conception would have amounted to arguing that the 
royal will of today was constrained by that of the day before77. 

Im Gegensatz zur Gazette de France war die "Zeitpoetik" der im Ausland 

78 

beheimateten Journale wie der Gazette de Leyde oder der Gazette universel 

moderner, zukunftsoffener strukturiert. Das Beschriebene war unabgeschlossen, 

Abschnitt eines Entwicklungsprozesses, dessen genauer Verlauf erst durch die nachste 

Ausgabe naher beleuchtet werden konnte. "Nous sommes toujours dans 

l'incertitude..." war eine immerwiederkehrende Phrase, die Popkin zufolge das Motto 

Baker (ed.), The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture. Vol. 1: The Political 
Culture of the Old Regime., S. 203]. 

^Popkin, "The Prerevolutionary Origins...", S. 207. 

78 

Zur Geschichte dieser Zeitschriften siehe Jack Censer, "Die Presse des Ancien Regime im 
Ubergang - eine Skizze", Die Franzosische Revolution als Bruch des gesellschaftlichen Bewufitseins, 
S. 127-152. Siehe auch als jiingste Veroffentlichung Jeremy D . Popkin, News & Politics in the Age 
of Revolution: Jean Luzac's "Gazette de Leyde" (New York: Cornell University Press, 1989). 
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79 

dieser Zeitungen hatte abgeben konnen . Damit wird die Technik des revolutionaren 

(und modernen) Journalismus antizipiert, den Leser bestandig in der Schwebe, den 

dramatischen Moment offen und den Kauf der nachsten Ausgabe umso dringlicher 
on 

erscheinen zu lassen . Diese linear ausgerichtete und zukunftsoffene Strukturierung 

der Zeit entspricht dem Ubergang des europaischen ZeitbewuBsteins von der 

abgeschlossenen, heilsgeschichtlich durchgeplanten Endlichkeit des Mittelalters zum 
81 

Auseinanderklaffen von Erfahrungsraum und Erwartungshorizont (Koselleck) im 

dynamischen GeschichtsbewuBtsein der Neuzeit. Allerdings deutet sich schon vor der 

Revolution in den Arbeiten Simon Linguets82 eine dritte, noch modernere - man 

mochte beinahe sagen: postmoderne - Zeitstruktur an. Linguet - "der hitzige, 

parteiische Schwatzer" [SB 3:190] nennt ihn Lichtenberg in einer Rezension von 

Archenholz* England und Italien - gestaltet den historischen Zeitverlauf als eine 

bizarre Abfolge von Krisen und Katastrophen, die Europa jedesmal an den Rand 

eines apokalyptischen Desasters bringen, gleichzeitig aber auch die Hoffnung auf eine 

Popkin, "The Prerevolutionary Origins...", S. 211. 

8 0 Popkin, ibid. 

81 
ReinhartKoselleck, "'Erfahrungsraum' und "Erwartungshorizont' -zweihistorischeKategorien", 

in: Logik. Ethik. Theorie der Geisteswissenschqften. XI. Deutscher Kongrefi fttr Philosophie. Gottingen 
5.-9. Oktober 1975, hrsg. von Giinther Patzig et. al. (Hamburg: Felix Meiner, 1977), S. 203. 

82 
Linguet, "dieses Phanomen im offentlichen Leben des Alten Regimes" [Schama, Citizens, S. 

165] hat in den letzten Jahren das Interesse der Forschung auf sich gezogen; vielleicht wird man spater 
(und mit groBerem Recht) vom Jahrhundert Linguets reden statt von dem Voltaires oder Rousseaus. 
[Vgl. allgemein Schama, op. cit. , S. 165ff., Darlene Gay Levy, The Ideas and Career of Simon-
Nicolas-Henri-Linguet (Urbana: University of Chicago Press, 1980), und Benjamin Paskoff, Linguet: 
eighteenth-century intellecutal heretic of France (Smithtown, N Y : Exposition Press, 1983). 
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quasi endzeitliche Erlosung von dieser unnatiirlichen Geschichtstortur enthaltenSJ. Die 

Erwartungshaltung der diachron ausgerichteten Publikationsorgane wird auf die Spitze 

getrieben: jeder Moment kann der entscheidende Kairos sein, in dem das Ganze der 

Geschichte aufblitzt. Es gibt keinen geregelten Ereignisverlauf, die Geschichte hat alle 

narrativen Strukturen und metarecits, mit der man ihr sonst Herr werden konnte, von 

sich geworfen, und besteht jetzt aus einer diskontinuierlichen Abfolge von explosiven 

Einzelereignissen, die jeder fur sich den Keim einer im Moment aufleuchtenden 

Zukunft in sich tragen. Das ist weniger ein Geschichtsbild als eine 

Geschichiskomtmktion, die an Benjamins Thesen "Uber den Begriff der Geschichte" 

erinnert. Dort wird der sozialdemokratisch-historistischen Kontinuitatsphilosophie 

mit ihrem homogenen und leeren Zeitverstandnis das mit "Jetztzeit" angefiillte 

revolutionare GeschichtsbewufJtsein entgegengehalten, in der analog zum jiidischen 

Messianismus "jede Sekunde" als "kleine Pforte" erscheint, "durch die der Messias 

treten konnte"54. Die Welt ist bei Linguet derart aus den Fugen, dafi immer 

Revolution herrscht; sein "apokalyptisches, revolutionares Zeitbewufitsein nimmt 

das der Revolutionare vorweg. 

Popkin, "The Prerevolutionary Origins...", S. 219. 

Benjamin, Schriften, Bd. 1/2, S. 704. Das Aufgehen des aktuellen Moments im Ganzen der 
endlich erlosten Geschichte ohne Zwischenschaltung diachroner Entwicklimgslinie wird bei Benjamin 
bis ins Vokabular hinein an jakobinische Eschatologie gebunden: "[E]rst der erlosten Menschheit ist 
ihre Vergangenheit in jedem ihrer Momente zitierbar geworden. Jeder ihrer gelebten Augenblicke 
wird zu einer citation a I'ordre du jour - welcher Tag eben der jiingste ist [ibid., S. 694; Hervorhbg. 
von mir]. 

8 5 Popkin, S. 218. Vgl . auch Reiat, "Zeitungen des Jahres 1789", S. 164f. 
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Drei "Zeitpoetiken" treffen Ende des 18. Jahrhunderts in den "zeitmachenden" 

Printmedien aufeinander: mittelalterliche Geschlossenheit, entwicklungsgeschichtlich 

orientierte Diachronik und unverbundene Aneinanderreihung von Epiphanien. Diese 

idealtypische Unterscheidung kann nicht dariiber hinwegtauschen, daB die Grenzen 

zwischen ihnen flieBend sind. Fallt die diachron ausgerichtete Erzahlweise zu 

dramatisch aus, dann kann ihre cliffhanger-Poetik ein apokalyptisches Szenario 

herbeifiihren, in dem ein entscheidender Moment iiber das Schicksal der ganzen 

bedrohten Geschichte entscheidet. Je weiter die Prophezeiungen ausholen, die iiber 

noch laufende Ereignisse angestellt werden, desto mehr ist der Prophet darauf 

angewiesen, daB der Leser sie vergiBt, wenn sie von der Zukunft widerlegt werden. 

Der Versuch, iiber die Zeit zu springen, hat eine Entzeitlichung im BewuBtsein des 

Lesers zur Folge: es wird aus dem Moment heraus geschrieben, also ist der Moment 

allein entscheidend. Andererseits weist die dritte, "apokalyptische" Zeitpoetik eine 

strukturelle Ahnlichkeit mit der mittelalterlichen Zeitlosigkeit auf. Damit der vom 

Vorher und Nachher abgeschnittene Moment iiberhaupt noch einen Sinn ergibt, muB 

seine Partikularitat mit einem dahinter aufleuchtenden Sinnganzen kurzgeschlossen 

werden. In diesem Sinne steckt in der von Linguet vorgeformten Zeitstrukturierung 

die jakobinische Fusion von Aktualitat und Ewigkeit: der revolutionare Moment wird 

aus dem (kompromittierten) Geschichtsverlauf herausgesprengt und unmittelbar mit 

einer zeitenthobenen, bislang gewaltsam verleugneten Heilsgeschichte verschmolzen. 

Wie sagte Gregoire? -: L'ordre du jour doit etre eternel. 

Die Unverbundenheit der Informationen, das BewuBtsein oder die Hoffnung, 
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daB es morgen ganz anders sein wird und es demzufolge keinen einsichtigen, 

berechenbaren Zusammenhang gibt zwischen den Mitteilungen von heute und morgen, 

pragt in der Revolution mehr als nur den joumalistischen Inhalt. Die franzosische 

Holzdrucktechnik lag hinter der englischen zuriick und war kaum in der Lage, den 

Anforderungen eines modernen Zeitungsmarktes zu geniigen . Wahrend englische 

Zeitungen zum groBblattrigen Format mit Rubriken und Kolumnen iibergegangen 

waren, hatten die allermeisten franzosischen Buch- oder Oktavformat. Nun ist eine 

Revolution sowieso kein besonders geeigneter Zeitpunkt fur aufwendige und 

zeitraubende technische Modernisierungen; es kam aber ein interessantes Argument 

hinzu. Das Oktavformat der Zeitungen war das der Pamphlete: in dieser auBerlichen 

Ahnlichkeit steckte ein Hinweis auf die revolutionare, alien Hoffnungen Auftrieb 

gebende Instabiltat des politischen Zeitlaufs, der man sich nicht mit einem "stabilen" 

87 

periodischen Publikationsformat entziehen wollte . Die materielle Beschaffenheit der 

Texte wird politisch signifikant: eine solche Berucksichtigung des Einflusses von 

Format und graphischem Erscheinungsbild auf die Botschaft findet sich, wie im 

Abschnitt 6 gezeigt werden wird, auch bei Lichtenberg. 

"The continued dependence of newspapers on wooden handpresses for printing was one reason 
the Revolution never really had a mass press" [Jeremy Popkin, "Journals: The New Face of News", 
in: Robert Darnton/Daniel Roche (eds.), Revolution in Print. The Press in France 1775-1800 (Berkeley 
Los Angeles London: University of California Press, 1989), S. 150. 

87 

"The very size and appearance of theses pamphlet papers suggested their connection to a 
radically unstable political situation" [Popkin, "Journals", S. 151]. 
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c) Einschub: Zur Erzahlbarkeit von Revolution und Leben 

Langfristig beeinfluBt die Art, in der die Printmedien die Revolution 

beschreiben, die Darstellung der Ereignisse in der Geschichtsschreibung. 

Offensichtlich tragt eine narrativen Strukturen verpflichtete kontinuierliche 

Berichterstattung zur Erz&hlbarkeit der Revolution bei. Nun hat die Frage, mit 

welcher Berechtigung Historiker das raunende Imperfekt beschworen, gerade in den 

letzten Jahren in Fachkreisen zu Diskussionen iiber wissenschaftliche Grundlagen 

gefiihrt, die auf das kontroverse Problem hinauslaufen, ob die darzustellenden 

D O 

Phanomene bzw. die objektive Realitat uberhaupt narrative Strukturen aufweisen . 

Verfiigen sie uber Anfang, Mitte und Ende, die durch eine "Handlung" 

zusammengehalten werden? Wieviele Geschichten enthalt die Geschichte? "Stories 

are not lived but told", schreibt Louis Mink, "Life has no beginnings, middles, or 
op 

ends" . Wenn das stimmt, wie kann man dann noch die Revolution nach dem Es war 

einmal deklinieren ? Furet hatte in Penser la Revolution francaise gegen die narrativ 

ausgerichtete marxistische Interpretation und ihre Vorlaufer (insbesondere Michelet) 

eingewandt, daB sie ihren Darstellungen das pathetische Selbstbild der Revolution 
oo 

Die wichtigste Publikation hierzu ist Hayden Whites einflufireiche Studie Metahistory (Baltimore: 
Johns Hopkins University Press, 1973). 

89 
Louis O. Mink, "History and Fiction as Modes of Comprehension", New Literary History 1 

(1970), S.557. Vgl . auch ders., "Narrative Form as a Cognitive Instrument", in: Robert H . Canary 
and Henry Kozicki (eds.), The Writing of History. Literay Form and Historical Understanding 
(Madison: University of Wisconsin Press, 1978), S. 129-149. 
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unterlegen: Geschichte wird zur objektivierten Nacherzahlung der Geschichte, welche 

die Revolution iiber sich selbst erzahlt90. Stattdessen beruft er sich auf die 

konzeptualisierende Darstellung Tocquevilles, die anstelle des heroischen Neubeginns 

der Geschichte den Strukturprozefl einer allmahlichen Herausbildung des 

Zentralstaates betont. Simon Schamas Citizens hingegen ist bewuBt als Chronik im 

Sinne des 19. Jahrhunderts angelegt97. Den Einwanden, daB er sich damit auf die 

Seite der Verteidiger objektiv vorhandener narrativer Strukturen schlage, begegnet 

Schama mit einem Hinweis auf einen Artikel von David Can92. Can: hat unter 

Riickgriff auf die Phanomenologie Husserls betont, daB ganz abgesehen von der 

(philosophisch schwer auszumachenden) Frage, ob es objektiv Geschichten gebe, 

Individuen und Gemeinschaften ihren Aktionen immer ein narratives Schema 

zugrundelegen. Man geht von einem mitunter willkiirlich gewahlten Anfang aus und 

betreibt seine Aktionen mit Blick auf ein hypothetisches Ende: 

Louis Mink was thus operating with a totally false distinction when he 
said that stories are not lived but told. The actions and sufferings of 
life can be viewed as a process of telling ourselves stories, listening to 
those stories, acting them out, or living them through...This is to say 
that narration in our sense is constitutive not only of action and 

9? 

experience but also of the self which acts and experiences . 

V g l . die Ausfuhrungen in E:2. 

^Citizens, S. X V . 

9 2 D a v i d Carr, "Narrative and the Real World", History and Theory X X V / 2 (1986), S. 117-138. 
Vgl . auch ders., Time, Narrative and History (Bloomington: Indiana University Press, 1986). 

9 3 Carr , "Narrative and the real world", S. 125f. 
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Diese narrative Selbststilisierung erlaubt es dem Historiker, seinerseits narrative 

Strukturen aufzugreifen: sie mogen "objektiv" unzutreffend sein, doch sie sind 

legitimer Ausdruck der Korrespondenz zwischen der geschriebenen (Nach)Erzahlung 

und der Art, in der Menschen historisches Geschehen begriffen und geformt haben. 

Wenn diese Vorgehensweise legitim ist, dann gibt es fur sie kaum ein angemesseneres 

Anwendungsgebiet als die Franzosische Revolution. Fur die Selbstinszenierung der 

Revolutionare ist der Ruckgriff auf narrative Strukturen so wichtig wie der auf 

mythologisch-antike Motive. Die Revolution ubernimmt den erzahlerischen Gestus des 

18. Jahrhunderts; geschult an der psychologischen Finesse der Introspektion 

Rousseaus greift eine neue Bekennerliteratur um sich, eine Flut von "individuellen 

Wortergreifungen", mit denen Tater und Opfer der Revolution versuchen, die eigene 

94 
Lebensgeschichte in die kollektive Geschichte der Revolution einzuweben . 

Es kann kein Zweifel daran bestehen, daB die schon wahrend der Revolution 

angestrebte Erzahlbarkeit der Ereignisse ihre spatere Verarbeitung entscheidend 

vorgepragt hat, und daB diese Vorpragung zu einem groBen Teil von der Presse 

geleistet wurde. Doch analog zum oben vermerkten Unterschied zwischen der 

epischen Aufeinanderfolge des diaehron-narrativ ausgerichteten Pressediskurses und 

9 4 V g l . hierzu Liisebrink, "Die 'Vainqueurs de la Bastille': kollektiver Diskurs und individuelle 
'Wortergreifungen', Die Franzosische Revolution als Bruch des gesellschaftlichen Bewufitseins, S. 321-
357; Jacques Guilhaumou, "Zeitgenosissche politische Lebensgeschichten aus der Franzosischen 
Revolution (1793-1794): Autobiographischer Aktund diskursives Ereignis", ibid., S. 358-378; Daniel 
Roche, "Bruch und Kontinuitat im Zeitalter der Franzosischen Revolution: Der Beitrag der 
Autobiographien zur Prazisierung der politischen Visionen", ibid., S. 379-397. 
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der diskontinuierlichen Aneinanderreihung in der "Poetik" mancher anderer 

Reportagen muB man hinzufiigen, daB die Revolution auch an ihrer Nichterzahlbarkeit 

arbeitet. Die Revolution steht fiir einen Zustand, der sich nicht langer als confession 

oder als psychologisierender Entwicklungsroman des 18. Jahrhunderts ordnen und 

einfangen laBt. Ein Grand dafur ist die Menge der Informationen, die sich umso 

uniibersichtlicher ausnehmen, je kommentarloser bzw. dekontextualisierter sie 

weitergegeben werden. Im Bestreben, die einseitig-verschweigenden Hofreportagen 

der Gazette de France durch eine ungehinderte, von keinerlei herausgeberischen 

Parteiischkeiten getrabte Berichterstattung zu ersetzen, drackt Lehodey de 

Saultchevreuil im Journal des Etats-Generaux und dem nachfolgenden Journal 

logographique alle Redebeitrage, BeschluBfassungen und Zwischenrafe der 

Nationalversammlung mit protokollarischer Treue ab, um den Lesern das Gefuhl zu 

vermitteln, direkt an den Sitzungen teilzunehmen95. Wie nicht anders zu erwarten, 

ist das Bild, das sich von der ersten politischen Korperschaft des Staates ergibt, das 

einer umstandlichen, chaotischen Konfusion ohne Leitlinien und Orientierang. 

Hierin liegt eine latente Entsprechung zwischen der Franzosischen Revolution 

und ihrem widerspenstigen Beobachter Lichtenberg. Das Unvermogen Lichtenbergs, 

die Welt erzahlerisch darzustellen - jenes Unvermogen, einen fingierten 

Bezugsrahmen fiir seine Einfalle herzustellen, die ihn in den Worten HeiBenbiittels 

Popkin, "Journals: The New Face of News", S. 156f.. Dafi dieses Bedurfnis nach 
Unmittelbarkeit des politischen Geschehens iiber die Printmedien hinaus sogar zu Antizipationen der 
elektronischen Medien fiihren kann, wird in 111:6 a) angesprochen. 
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zum "ersten Autor des 20. Jahrhunderts macht"96 - erhalt durch die Begegnung mit 

der Revolution neue Nahrung. Der Unfahigkeit, infolge der Vielfalt der Ereignisse 

und des raschen Wechsels der Beteiligten die politische Geschichte iibersichtlich 

darzustellen, entspricht das wachsende Unvermogen, die eigene, nicht liinger als 

kontinuierlich aufgefaGte Existenz narrativ zu gestalten. Entscheidend ist dabei, wie 

sehr Erzahlbarkeit und Erinnerungsvermogen voneinander abhangen: 

So lange das Gedachtnis dauert, arbeiten eine Menge Menschen in 
Einem vereint zusammen, der zwanzigjahrige, der dreimgjahrige usw. 
Sobald aber dieses fehlt, so fangt man immer mehr und mehr an, allein 
zu stehen, und die ganze Generation von Ichs zieht sich zuriick und 
lachelt iiber den alten Hulflosen. Dieses spiirte ich sehr stark im August 
1795 [K 162]. 

Der Autor erkennt seine eigenen Texte nicht wieder, sie losen sich von seiner 

personlichen Vergangenheit ab: 

Wenn ich zuweilen in einem meiner alten Gedankenbiicher einen guten 
Gedanken von mir lese, so wundere ich mich, wie er mir und meinem 
System so fremd hat werden konnen, und freue mich nun so dariiber, 
wie iiber einen Gedanken eines meiner Vorfahren [K 44; hervorhbg. 
i. Text]. 

Zweifelsohne erschwert die Revolution die Konstruktion des geschichtlichen 

"..[W]as ihm [Lichtenberg] fehlte, war die Fahigkeit zur Ausarbeitung einer fingierten 
Bezugsebene, eines fingierten Bezugsraumes und zur Einordnung, aber auch zur Unterordnung der 
Beobachtungen in diesen fingierten Bezug...Auch die Verwandlung in autobiographische Erzahlung, 
etwa nach dem Muster Rousseaus, war nicht moglich" [Helmut HeiBenbiittel, "Georg Christoph 
Lichtenberg - der erste Autor des 20. Jahrhunderts", in: Aufklarung Uber Lichtenberg (Gottingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1974), S. 83]. 
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Gedachtnisses. Ein Ereignis, das sich als Abschied von der bisherigen Historic 

versteht, laBt sich nicht widerstandslos in ein kontinuierliches Geschichtsbild 

einordnen, welches wiederum zum Aufbau eines literarisch verwertbaren 

Erinnerungsvermogens beitragt. Allerdings kompensiert die Revolution 

insbesondere die oben beschriebene linguetsche "Pressepeotik" - diese Behinderung 

der memoire volontaire mit Hilfe einer epistemologischen Figur, die der proustschen 

memoire involontaire gleichkommt. Einzelne Erscheinungen werden zur Epiphanie, 

zum Aufleuchten eines Sinnganzen, in dem die verlorene, dem Gedachtnis entronnene 

Zeit so eingefangen ist wie im Geschmack einer in Lindenbliitentee getauchten 

97 

madeleine. Nun kennt bereits das 18. Jahrhundert diese proustschen Momente : 

Rousseaus Leben mit maman, das durch den plotzlichen Anblick eines Immergrun 

heraufbeschworen wird, oder die Bilder und Gedanken, die Moritz' Andreas 

Hartknopf beim Anblick des Ziehbrunnens durch den Kopf gehen, und von denen 

Lichtenberg sagt: "Solche Bemerkungen, wie Hartknopf beim Ziehbrunnen macht, 

habe ich in meinem Leben sehr viel gemacht" [H 141]. Die zweite Antizipation 

Prousts liegt in der Wichtigkeit des Zufalls. Lichtenberg hatte - wie zu Beginn von 

II: 4 b) beschrieben - dem Glauben an die Planbarkeit der Revolution die 

Unberechenbarkeit zufalliger Ereignisse entgegengestellt. Wenn aber 

Gesellschaftsprozesse von Zufallen beherrscht werden, bleibt es nicht aus, daB auch 

das eigene Leben ihnen unterliegt. Das schlieBt die literarische Aufarbeitung der 

Vgl . hierzu und zum folgenden Pfotenhauer, "Sich selber schreiben. Lichtenbergs 
fragmentarisches Ich", S. 83ff. 
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eigenen Existenz mit ein: erkannt zu haben, wie sehr diese vom Zufall - der 

glucklichen Begegnung mit dem zeitaufsprengenden Eindruck - abhangt, war 

QQ 

Benjamin zufolge eines der groBen Verdienste Prousts , doch finden sich 

Antizipationen bereits bei Lichtenberg". Die Grundvoraussetzung dieser Denkweise 

ist das Aufladen eines Eindrucks mit Bedeutungen, die iiber seinen ursprunglichen 

Kontext - und dazu gehort eben auch seine narrativ-geschichtliche Einbettung -

hinausgehen. Dieser Punkt wird uns immer wieder beschaftigen. 

d) Lichtenbergs Kritik der Presse nach 1789 

Die quantitative Zunahme sowie die Verstarkung spezifischer Qualitaten der 

publizistischen Poetik durch die Revolution bleibt auf Lichtenberg nicht ohne 

Wirkung. Allgemein halt er an seiner zwiespaltigen, im Zweifelsfalle eher negativen 

Einstellung zur Presse fest, doch laBt sich beobachten, daB bestimmte Fragestellungen, 

die bislang kaum Beachtung fanden, in den Vordergrund treten. Ab 1789 - also ab 

dem Sudelbuch J - spielt der Mundigkeitsverlust des Zeitungslesers keine so groBe 

Rolle mehr, wahrend der Zweifel am Wahrheitsgehalt des Berichteten verstarkte 

9 8Benjamin 

99 
Zum Zusammenhang von Zufall und Leben mehr in 111:5 b), d), e). 
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Aufmerksamkeit findet. Zunachst einmal ist das eine einfache Konsequenz der 

Tatsache, das mit Ausbruch der Revolution politische Berichterstattung, die sich auf 

konkrete Ereignissebezieht, den Platz einnimmt, der friiher moralischen, asthetischen, 

philosophischen Diskussionen eingeraumt wurde, bei denen die Frage nach der 

korrekten Darstellung der Vorgange entfallt. Die "unglaubliche Albernheit und 

Unzuverlassigkeit unsrer elenden Zeitungen", die der anfangs noch 

100 

revolutionsfreundliche Burke-Ubersetzer Gentz in einem Brief an Garve bemangelt , 

bringt Lichtenberg auf den Gedanken, "[j]a etwas zu [sic] Verbesserung der 

politischen Zeitungen zu schreiben" [J 13]. Es wird auch eine komparatistische 

Lektiire empfohlen: 

Es verdiente wohl, daB man am Ende des Jahres ein Gericht uber die 
Zeitungen hielte, vielleicht macht dieses die Schreiber derselben 
behutsamer. Da die Zeitungsschreiber auch selbst belogen werden, so 
miiBte man behutsam verfahren um nicht Unrecht zu tun. Man miiBte 
zwei oder mehrere entgegengesetzte Blatter mit einander vergleichen, 
und beide mit dem Lauf der Begebenheiten. So lieBe sich am Ende 
etwas iiber den Wert der politischen Zeitungen iiberhaupt festsetzen [J 
1154]. 

Ich denke, iiber alte Zeitungen zum Exempel jetzt von 1792 an miiBte 
sich ein herrliches Collegium lesen lassen, nicht in historischer, 
sondern in psychologischer Hinsicht. Das ware was. Was in der Welt 
kann unterhaltender sein, als die vermeintliche Geschichte der Zeit mit 
der wahren zu vergleichen [L 301]. 

tiber die "neuerlich in Frankreich angestellten Versuche, groBe hohle Korper in die 

Luft steigen zu lassen" heiBt es: 

Zit. aus Trager, Die franzosische Revolution im Spiegel der deutschen Literatur, S. 861. 
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DaB es in alien Zeitungen stand, konnte keinen Glaubensgrund 
abgeben. Mesmer's Magnetnadeln aus Papier und Bleiruten, 
Blanchard's Luftschiff, Cagliostro's und GaBner's Wunder, Bleteau's, 
des Wasserschnuftiers, Thaten, und manche schone Quadratura Circuli, 
wurden alle auch in den Zeitungen verkiindet [VS 8:306]. 

Wie so oft bei Lichtenberg finden sich die ergiebigsten Stellen in entlegenen 

Aufsatzen, die in der Sekundarliteratur zumeist iibergangen werden. Der kleine 1798 

erschienene Beitrag "Ueber den neulichen Erdfall zu Winzigerode bey Duderstadt"101, 

ist ein Feuerwerk der Revolutions- und Pressekritik, das gleich mit dem ersten Satz 

einsetzt: "Sie haben also", schreibt Lichtenberg an den Herausgeber, "auch in 

Hannover von dem Erdfall zu Winzigerode gehort, und zwar, was mich bey dem 

jetzigen Novitaten=Kurs nicht wenig gewundert hat, beynahe sogleich die reine 

Wahrheit" [VS 8:139]. Hannover liegt viermal soweit entfernt von Winzigerode wie 

Gottingen, doch trotz der Nahe seiner Heimatstadt zum Ort des Geschehens begegnet 

Lichtenberg der Nachricht, es seien "100 Morgen Wald versunken", mit Skepsis. Mit 

dem Uberhandnehmen der Printmdedien steht die physische Nahe zur Quelle in keiner 

Beziehung mehr zur VerlaBlichkeit des Mitgeteilten. "So was lernt sich in unseren 

Tagen von selbst" [VS 8:140]. Kurz darauf steigt die Zahl auf 300 Morgen und es 

ist sogar von einem Erdbeben die Rede. Dann herrscht an der Nachrichtenfront 

eine bedenkliche Ruhe, die wenig Reelles im Grande vermuthen lieB, 
und diesen niitzte ein durch die politische Geschichte des Tages 

I U , V S 8:139-151. ErstveroffentlichungNeuesHannoverischesMagazin 8 (1798), St. 47 v. II. 6., 
Sp. 753-760. Selbst bei Mautner nur einmal in einer FuBnote erwahnt. 
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gewitzigter skeptischer Schalk, und wir erhielten die Nachricht: "Es sey 
an der ganzen Sache kein wahres Wort"' [ibid.: 141]. 

Ein Horer Lichtenbergs, Benzenberg, begibt sich nach Winzigerode, "was in solchen 

verzweifelten Fallen zwar nicht immer das bequemste, aber gewiB das sicherste Mittel 

ist, hinter die Wahrheit zu kommen" [ibid.]. Lichtenberg druckt den niichternen 

Tatsachenbericht Benzenbergs ab, in dem dieser den Erdrutsch auf schwere Regenfalle 

zuruckfuhrt; eine Meinung, der sich einige Ansassige anschlielJen: 

Dieses behauptete auch ein Bauer, der mit mir auf dem Erdfalle war, 
er sagte: dat kiimmet von den natten Weer (Wetter), dat wie diissen 
Winter hat hewwet. Ein anderer hingegen glaubte, daB ein Gewolbe 
vom Schlosse Bodenstein eingebrochen ware, welches, nach einer 
Volkssage 2 Stunden weit unter der Erde fortlaufen soil. Der Eingang 
zu diesem Gewolbe soil auf Bodenstein sein, aber nicht geoffnet 
werden, weil neuerlich groBe Kostbarkeiten dahin waren gefluchtet 
worden [ibid.: 146f.]. 

Wahrend Lichtenberg dem ersten Bauern unverdorbene Erfahrung und gesunden 

Menschenverstand zuschreibt, wird aus dem zweiten ein "Gelehrter" im Sinne der 

franzosischen Chemiker, weil er dafiir gesorgt hat, "daB ihn Niemand widerlegen 

kann, als wer den Schliissel zu den Hohlen und zu den Schatzen hat" [ibid. :150f.]. 

Kritik an der Presse und BloBstellung zeittypischer Geriichte (die Rettung adligen 

Hausrates vor den anriickenden franzosischen Truppen), physikalische und politische 

Revolutionen gehen ineinander uber. Wie im "Paradigma-Eintrag" J 1223 steht am 

Ende die Selbstbescheidung menschlicher Tatigkeit im Angesicht der revolutionaren 

Werke der Natur: 
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Ohne groitere Revolutionen zu wiinschen, wollen wir uns vielmehr 
freuen, das wir in einem Lande leben, wo die Natur ihr Werk schon 
ziemlich lavigirt zu haben scheint, und wo wir nur noch zuweilen 
Zeugen von ihrer Art zu polieren sind. Wie sie den Block behauet, 
wollen wir gern aus den Biichern lernen [ibid.HSf.]. 

Aus der Beschreibung und Interpretation eines Naturereignisses wird ein kritischer 

Exkurs iiber die Unzuverlassigkeit politisierter Printmedien. Ein bifichen von der 

erschrockenen Enttauschung deutscher Aufklarer, die erkennen mussen, daB der 

Einsatz dieser Medien keinen Konigsweg zur aufgeklarten Miindigkeit darstellt, weil 

sie genauso gut als Vehikel anti-emanizpatorischer Interessen fungieren konnen, ist 

bei Lichtenberg immer zu spiiren. Doch seine Bedenken gehen manchmal weit iiber 

die iibliche Tendenzkritik hinaus: nicht allein die Parteiischkeit der Zeitungen ist das 

Problem, sondern auch ihre "Poetik", der "Zeitungsdiskurs", der ungeachtet des 

Inhalts das Mitgeteilte in eine Form kleidet, die dem kritischen Beobachter 

keineswegs vertrauenswiirdig erscheint. Wenn das aber der Fall ist, dann wird 

dadurch das gesamte Projekt der Vermittlung historischer Kenntisse in Frage gestellt: 

Eine traurige Betrachtung fur die alte Geschichte liefert uns die neue 
franzosische. Wieviel ist nicht daruber geschrieben worden! Wer diinkt 
sich gleichwohl jetzt weise genug, etwas daruber zu schreiben, was nur 
einigermaften der Wahrheit nahe kommt? Nun ist freilich bei den Alten 
nicht so viel geschrieben, und folglich gelesen worden; aber gewiB 
geschehen ist wohl eben so viel; ja was das Schlimmste ist, so muflte 
man sich dort mehr auf Erzahlung und Tradition verlassen [K 180]. 
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Die Zeitung tntt - wie im Winzigeroder Erdeinfall - an die Stelle des Geriichts , 

wodurch das Mitgeteilte aber nicht wahrer wird. Lichtenbergs Vorschlag fur den 

Namen einer "vortreffliche[n] politische[n] Monatsschrift": "Das alte Weib" [H 81]. 

Die Verschriftlichung der Nachrichtenubermittlung scheint den erwiinschten 

Objektivitatsschub nicht erbracht zu haben: 

Ich habe mir die Zeitungen vom vorigen Jahr binden lassen, es ist 
unbeschreiblich, was fur eine Lektiire dieses ist: 50 Teile falsche 
Hoffnung, 47 Teile falsche Prophezeiung und 3 Teile Wahrheit. Diese 
Lektiire hat bei mir Zeitungen von diesem Jahr sehr herabgesetzt, denn 
ich denke: was diese sind, das waren jene auch [K 266]. 

Aus diesem Eindruck wird die Miszelle "Trost bey trauriger politischer Aussicht [VS 

5:525f.] , in der jedoch prozentual bezifferte Invektiven fehlen und stattdessen der 

Unterhaltungswert der Lektiire verjahrter Zeitungen betont wird. "Bald ruht man 

nachdenkend aus, bald lachelt man und bald lacht man, und wie unschuldig ist nicht 

diese Beschaftigung?" [ibid., 525f.]. So wie der Hinweis auf naturgeschichtliche 

Entwicklungsprozesse den Ewigkeitsanspruch revolutionarer Errungenschaften 

Zu unterscheiden ist zwischen Gerilcht und Klatsch, die bekanntlich beide aus dem modemen 
Zeitungswesen nicht wegzudenken sind. Beim Geriicht handelt es sich um die Weitergabe von - oft 
entstellten oder erfundenen - Informationen, die fur den Empfanger relevant sind; Klatsch bezieht sich 
auf "uberflussige", irrelevante Informationen. Die Grenze zwischen beiden ist historischen 
Schwankungen unterworfen. Man klatscht heute iiber das Intimleben der celebrities so wie man im 18. 
Jahrhundert in Frankreich iiber die Erfolglosigkeit Ludwigs X V I . im Ehebett und die Promiskuitat 
seiner Frau redete, bloB war das Sexualleben des Konigs ein wichtiger Faktor nationaler Politik, weil 
es mit Frage der Thronfolge zusammenhing und der Korper des Konigs als Verkorperung der Nation 
eine offentliche Angelegenheit darstellte (vgl. hierzu Schama, Citizens, S. 21 Iff.). Gerfichte iiber ihre 
Ausschweifungen haben zur Hinrichtung Marie-Antionettes beigetragen, nicht Klatsch. 

'Erstveroffentlichung GTC (1796), S. 196-197. 
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relativieren soil, so werden die in den Zeitungen vorgetragenen "falschen Hoffnungen 

und Prophezeiungen" durch die Berichterstattung nachfolgender Ereignisse, von denen 

sie nicht bestatigt wurden, entwertet. Die Entbindung des Mitgeteilten vom politisch 

virulenten Kontext, in dem es urspriinglich angesiedelt war, gestattet seine -

nachtragliche - Asthetisierung. Die anfangliche politische Pradikation entfallt, es 

kann jetzt, nach erfolgter Dekontextualisierung, der "unschuldigen" Unterhaltung 

dienen. 

e) Die Revolution amusiert uns zu Tode 

Aber ist die Asthetisierung immer etwas Nachtragliches? Tritt sie nicht auch 

dann auf, wenn der unmittelbare politische Kontext der Ereignisse fur den Betrachter 

keine Rolle spielt und es ihm daher freisteht, nach eigenem Gutdtinken uber die 

anfallenden Informationen zu verfugen, sie eventuell sogar zu Stimmungsbildern zu 

arrangieren? Man betrachte in diesem Zusammenhang die wichtigste Eintragung, die 

Lichtenberg zum Thema 'Revolution und Presse' hinterlassen hat: 

Am 12ten Januar 1793 las ich in einem politischen Journal einige 
Unterhandlungen zwischen einer Republik und einem Franzosischen 
Residenten, hierauf ein paar Reports von dem Minister fur das Innere 
in Frankreich usw. Ich ward des Geschwatzes miide. Hierauf brachte 
mir jemand folgendes Buch: Benjamin Franklins Jugend-Jahre von ihm 
selbst fur seinen Sohn beschrieben und iibersetzt von Gottfried August 
Burger. Mein Gott, was fur ein Unterschied zwischen der Lektiire eines 
wahrhaft groften Mannes und dem unniitzen Ministerial-Gezank zweier 
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Staaten von denen mich keiner etwas angeht. Was fiir eine Zeit wird 
mit einem solchen politischen Geschwatz verdorben. Was niitzt 9 
Menschen unter 10, ja 99 unter 100 davon auch nur eine Zeile zu 
wissen? [J 1150]. 

Man kann diese Abwertung politischer Querelen zugunsten vorbildlicher 

Personlichkeitswerte genau wie die Aufwertung des "Menschen" Ludwig gegeniiber 

der "Funktion" Konig als typischen Ausflufi politikfeindlicher Innerlichkeitskultur 

hinstellen. Doch es geht hier um mehr: zum Beispiel um den qualitativen Unterschied 

zwischen zusammenhangslosen, irrelevanten Informationen und der Einbindung 

niitzlicher Erfahrungen und Beobachtungen in eine epische Form, die dem Leser Rat 

weifi - und die Lichtenberg trotz standiger Romanphantasien nie zustandegebracht 

hat. Doch seine Frage nach dem Informationsnutzen, der Relevanz des Mitgeteilten 

fiir den Nachrichtenkonsumenten, geht noch weiter: sie ist eine Vorwegnahme 

moderner Medienkritik. Was er den Printmedien vorhalt, bildet den Kern von Neil 

Postmans Kritik an den elektronischen Medien in Amusing Ourselves to Death104. 

Postman wirft dem Fernsehen vor, dank seiner Vorherrschaft einen offentlichen 

Diskurs gepragt zu haben, der in erster Linie aus der Rezeption und Verarbeitung 

"kontextloser" Informationen besteht. Das Fernsehen, das beherrschende Medium 7 0 5 

unserer Zeit, hat den Nachrichtenhorizont ungeheuer erweitert. Der Konsument wird 

Neil Postman, Amusing Ourselves to Death. Public Discourse in the Age of Show Business. 
(New York: Penguin, 1986). Vgl . auchders., Conscientious Objections. Stirring Up Trouble About 
Language, Technology, and Education (New York: Alfred A . Knopf, 1988). 

1 0 5 D i e Vorherrschaft der elektronischen Medien erledigt den Einwand, dafi heute quantitativ mehr 
gelesen wird als in alien typographischen Zeitaltern. 
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einer Unmenge von Nachrichtenreizen ausgesetzt, die zerstiickelt und unverkniipft, 

ohne zureichende Hintergrundinformationen auf dem Bildschirm auftauchen und in 

den allermeisten Fallen fiir das Leben des Adressaten vollig unwichtig sind. 

Atomisierung und Irrelevanz der Informationen erfordern, daB sie, um den 

Konsumenten fesseln zu konnen, als Unterhaltung dargeboten werden. Weil der 

objektive Kontext entfallt, muB ein "Pseudokontext" konstruiert werden, eine 

Struktur, die den fragmentierten und irrelevanten Informationen Zusammenhalt und 

Gebrauchswert verschafft. Der einzige Gebrauch fiir nutzlose Neuigkeiten ist das 

Amusement706: "Entertainment is the supra-ideology of all discourse on 

107 

television" . Das bestimmende Strukturelement elektronischer 

Informationsdarbietung ist das umgekehrt proportionale Verhaltnis von Relevanz und 

Asthetisierung. Die Relevanz richtet sich nach dem Verhaltnis von Information und 

Aktion ("information-action ratio" ). Je weniger EinfluB die anfallenden 

Informationen auf mein tagliches Leben haben, desto ungleicher das Verhaltnis. 

Postman zufolge waren die pra-televisionaren Zeitalter - dazu zahlt 

insbesondere die typographische A r a 7 0 9 - von einem ubersichtlichen Information-

1 0 6Postman, S. 76. 

1 0 7Postman, S. 87. 

1 0 8Postman, S. 68. 

1 0 9 V g l . Postman, 30-63. - Die in diesem Abschnitt lautwerdende Kritik an den Exzessen der 
modernen Informationsgesellschaft ist keine nostalgische Ruckbesinnung auf angeblich 
"iibersichtlichere", vergangene Zeitalter. Postmans Medienanalyse muB vor dem Hintergrund der 
Zivilisationstheorie von Norbert Elias gelesen werden. Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen 
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Aktions-Verhaltnis gekennzeichnet. Der GroBteil der (begrenzten) Neuigkeiten konnte 

praktisch umgesetzt werden; die Art, in der sie mitgeteilt wurden - namlich 

schriftlich fixiert - erforderte ein bestimmtes MaB an Reflexion; der 

Hauptbezugspunkt des offentlichen Dikurses war das geschriebene Wort. Der mundige 

Horer war immer auch zugleich Leser und Kritiker. Postman spricht vom "Age of 

Exposition": 

Exposition is a mode of thought, a method of learning, and a means 
of expression. Almost all the characteristics we associate with mature 
discourse were amplified by typography, which has the strongest 
possible bias toward exposition: a sophisticated ability to think 
conceptually, deductively and sequentially; a high valuation of reason 
and order; an abhorrence of contradiction; a large capacity for 
detachment and objectivity; and a tolerance for delayed response770. 

Die hier spiirbare Idealisierung des typographischen Universums riihrt daher, daB 

Postman alles Gedruckte iiber einen Kamm schert. Es fehlt die in J 1150 angedeutete 

lichtenbergische Einsicht in den epistemologischen Unterschied zwischen dem Buch, 

dem abgeschlossenen Werk, das "Rat weiB" und jedermann Anweisungen zu geben 

vermag, und den auf Aktualitaten zugespitzen Zeitungen, die iiber punktuelle 

der Errichtung von Scham- und Peinlichkeitsschwellen, der Zahmung des impulsiven Zugriffs, der 
Kultivierung von Distanz und Langmut und der handlungsanleitenden Zurkenntnisnahme von 
Vorgangen, welche die eigene Sphare nicht unmittelbar betreffen. Erst die habituelle Integration 
gesellschaftlicher Raume und Zeiten, die den individuellen Lebensradius iibersteigen, ermoglicht eine 
funktionsfahige demokratische Gesellschaftsordnung. Dekontextualisierung der Botschaften und 
Solidaritat mit dem nicht Anwesenden sind komplementare Erscheinungen. fjbrigens darf man nicht 
vergessen, daB (wie Nietzsche schon erkannt hat) dieser ProzeB iiber eine Aufwertung der (zivilisiert-
distanzwahrenden) Augen auf Kosten der (unzivilisiert-zupackenden) Hande verlauft. Dies tragt zur 
Klarung der "filmischen" Anmerkungen in 111:5 b) bei! 

°Postman, S. 63. 
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Berichterstattungen und "falsche Prophezeiungen" nicht hinauskommen konnen, weil 

ihr Diskurs ganz an den revolutionar entfesselten Zeitverlauf gebunden ist111. Die 

Unterscheidung ist nicht absolut: Lichtenberg lobt die von Moser "fur eine Stadt" 

geschriebenen Wochenblatter (die Osnabruckischen Intelligenzblatter) als "Blatter fiir 

die Welt" [VS 4:248], wahrend andererseits Aktualitatscharakter und 

Ortsgebundenheit von Biichern gerechtfertigt werden - und das bezeichnenderweise 

im Zusammenhang mit der Franzosischen Revolution: 

Man tadelt das seichte Geschwatz, das jetzt in Frankreich in politischen 
Dingen gedruckt wird. Ich glaube, dieser Tadel ist selbst etwas seicht, 
und zeigt, das bloB das System, nicht aber die Kenntnis menschlicher 
Natur die Feder gefiihrt hat. Denn diese Biicher werden ja nicht fiir das 
Menschengeschlecht und die abstrakte Vernunft geschrieben, sondern 
fiir konkrete Menschen von einer gewisssen Partei [K 168]. 

Nun soil der Hinweis auf Postmans Medienanalyse nicht nahelegen, es habe sich bei 

der Franzosischen Revolution um ein irrelevantes Ereignis gehandelt. Das war die 

"kleinliche Machination" bestimmt nicht. Aber sie hat "unseren Schriftstellern einen 

7 72 

reichen Stoff zu Biichern geliefert" und eine ungeheure Flut an Informationen iiber 

innerfranzosische Vorfalle, Ereignisse, Entwicklungen und "Ministerial-Gezank" iiber 

Deutschland hereinbrechen lassen, die an der Entstehung eines Lesertyps arbeiten, der 

diese Neuigkeiten - die vielleicht nicht fur "99 von 100", aber doch fur viele 

Das entspricht der in 1:9 f) zitierten Kuhnschen Unterscheidung zwischen fachwissenschaftlich 
salonfahigen Artikeln und minderwertigen Biichern. In beiden Fallen geht es um den Unterschied 
zwischen Spezialisierung und Allgemeinheit, die freilich gegensatzlich bewertet wird. 

1 1 2 Klinger , Werke, Band 11, S. 321. 
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auslandische Beobachter objektiv irrelevant sind - fiir wichtiger halt als 

Informationen aus dem eigenen Lebensbereich. "[K]einer fragte den anderen: was bist 

du mir und dem Vaterlande? sondern: wie denkst du iiber die Ereignisse des 

7 7? 

Tages?"" J. In dem von Archenholz beklagten "politischen FfeiBhunger", den die 

Revolution in den Deutschen geweckt hat, steckt der news junkie von heute. Die 

Frage, warum in seinem Vaterland so viele "dumme Bucher" iiber die Revolution 

geschrieben wurden, beantwortet Klinger mit dem "Spekulationsgeist dieser 

Schriftsteller", der "schnell entdeckte, daB ihnen die gereizte Neugierde hier auf eine 

reiche und lange andauernde Nahrungsquelle hindeutete..."774. 

Es ist auBerst wichtig, bei dieser Intepretation nicht in inhaltlich ausgerichtete 

Argumentationsmuster zuriickzufallen und auf die vielen pressekritischen deutschen 

Stimmen hinzuweisen, die Journalisten und Journale pro- oder konterrevolutionarer 

Propaganada bezichtigen. Sicher ist die groBe Mehrzahl deutscher Pressekritiker zur 

Zeit der Revolution inhaltlich fixiert; sie beanstanden, was geschrieben wird und 

verdammen es als revolutionsfreundliche- bzw. feindliche Stimmungsmache. Daneben 

aber gibt es einige, die vom Inhalt abstrahieren und sich stattdessen darauf 

konzentrieren, wie geschrieben wird und daB es so oft geschieht. Burke bemerkt in 

Thoughts on French Affairs (1791): 

The seeds are sown almost everywhere, chiefly by newspapers 
circulations, infinitely more efficacious and extensive than ever they 

113 

Klinger, Werke, Band 8, S. 248 (Geschichte eines Teutschen der neuesten Zeit). 

nttWerke, Band 11, S. 143. 
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were. And they are a more important instrument than generally is 
imagined. They are a part of the reading of all, they are the whole of 
the reading of the far greater number...The writers of these papers, 
indeed, for the greater part, are either unknown or in contempt, but 
they are like a battery in which the stroke of any one ball produces no 
great effect, but the amount of continual repetition is decisive. Let us 
only suffer any person to tell us his story, morning and evening, but 
for one twelvemonth, and he will become our master775. 

Diese Beobachtung wird von Ernst Brandes aufgegriffen: 

Leider sind wir durch das zunehmende Lesen dahin gekommen, dafi 
das erste Meisterwerk, von ganz abstrakter spekulativer Art etwa 
ausgenommen, keinen festen, tiefen, bleibenden Eindruck mehr macht. 
Nicht starke, aber wiederholte Stdiie erschiittern die Meinungen des 
Publikums, werfen die alten nieder und verbreiten neue an deren Stelle. 
Was auf den grofien Haufen am meisten wirkt, sind die sogenannten 
unparteiischen Rasonements, ohne hervorstechende eigene Ideen, die 
Hauptsachen und Nebensachen durcheinanderwerfen, mit grofier 
Geschwatzigkeit, die fiir Ausfiihrlichkeit gilt, die einen sanft tadeln und 
die anderen sanft loben. Bei Gelegenheit der Franzosischen Revolution 
hat sich die Klasse von Schriftstellern, die den Ton fiihrt, besonders 
wirksam bewiesen776. 

Drei Punkte mussen festgehalten werden: i) die Menge des Gelesenen in Kombination 

mit der Haufigkeit der Lektiire; ii) die von Lichtenberg schon lange vorher 

117 

kritisierte Neigung der Journale, Haupt- und Nebensachen 

Burke, Reflections on the French Revolution, S. 294. 

116 
Brandes, Uber einige bisherige Folgen der Franzosischen Revolution, in: Die Franzosische 

Revolution im Spiegel der deutschen Literatur, S. 892. 
117 

"Eigentlich nicht der menschliche Verstand, oder das menschliche Herz, sondern das 
menschliche Maul ist es fur was wir sorgen, das wir bilden, fiir dessen Erziehung bedacht wir 
Bibliotheken und Abtritte mit Journalen fullen. Polen wird geteilt, der Orden der Jesuiten aufgehoben, 
Holstein an Danemark abgetreten. Davon reden 10 bis 15 politische Zeitungen wie es sich gehort mit 
untertanigst devotester Trockenheit. Aber nun hort einmal. Bahrdt travestiert das neue Testament. Da 
wird in alien gelehrten und ungelehrten Zeitungen gedonnert, gezischt, geklatscht, gepfiffen und 
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"durcheinanderzuwerfen"; und iii) die Bemerkung, daB die schadlichen Auswirkungen 

vorgeblich unparteiischer Berichterstattungen denen prorevolutionarer Proganda nicht 

nachstehen. Selbst der von Lichtenberg nicht sonderlich geschatzte August von 

Kotzebue775 fragt in seinem "Memoire uber den Revolutionsgeist" (1794)779, einem 

Paradebeispiel revolutionsfeindlicher Russolatrie: 

Mehrere tausend Exemplare der Hamburger, Berliner und anderer 
Zeitungen iiberschwemmen das Russische Reich. Warum verbieten die 
deutschen Fiirsten jede Broschiire gegen die herrschende Religion und 
erlauben dennoch den Druck solcher Zeitungen? Sind die religiosen 
Ketzereien gefahrlicher als die politischen? Freilich werden in solchen 
Zeitungen keine Rasonements, sondem nur nackte Tatsachen 
vorgetragen, aber in einem Tone, der nicht immer giiicklich gewahlt 
ist...Beim Lesen einer Erzahlung macht jeder denkende Mensch 
unwillkurlich seinen eigenen Kommentar dariiber; die Erzahlung muB 
folglich so abgekurzt oder in ein solches Licht gestellt werden, dafi es 
dem Leser unmoglich gemacht wird, anderer Eindrucke dadurch zu 
empfangen, als er, um seiner eigenen Ruhe willen, empfangen soil 7 2 0 . 

getreten, Glaser entzwei geschlagen, Bleistifte stumpf notiert, Zahne verforen, Dintenfasser fur 
Sandbiichsen und Sandbiichsen fur Schnupftabaksdosen angesehen, Periiquen aufgehoben und darunter 
gekratzt, in Jornalen und Annalen dariiber gesprochen gedacht und nicht gedacht" [D 256]. Das bezieht 
sich auf Karl Friedrich Bahrdts umstrittene Modernisierung der Lutherbibel Die neusten Offenbarungen 
Gottes in Briefen und Erzdhlungen (1773/74). Vgl . auch D 214. 

118"Schauspiel-Schmierer" [J 794], "Schurke" [J 876], "ein elender Schurke von 
Dramenschmierer" [J 872], "Spitzbube und edle[r] Lfigner" [J 1231]. "Rotzebue" [SB 2:742] hatte mit 
seiner "unflatigen Satire" [Promies, Lichtenberg, S.86] "Doktor Bahrdt mit der eisernen Stirne" (1791) 
auf das Verhaltnis des "kleinen, geilen Mondkorrespondenten" mit Maria Dorothea Stechard 
angespielt. [Zur Rezeption des umstrittenen Stficks vgl. Frithjof Stock, Kotzebue im literarischen Leben 
der Goethezeit. Polemik - Kritik - Publikum (Diisseldorf: Bertelsmann Universitatsverlag, 1971), S.21-
33]. 

1 1 9 August von Kotzebue, "Memoire iiber den Revolutionsgeist, in Riicksicht auf einige russische 
Provinzen, und fiber die Mittel, dessen Fortschritte zu hemmen", abgedruckt in: Weimarer Beitrdge 
(1957), 1, S. 94-112. 

Kotzebue, "Memoire fiber den Revolutionsgeist", S. 102f. 
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Als Beispiel fiir so eine - im Lichte unserer semiotischen Ideologiebestimmung sehr 

interessante - sprachlich vorzupragende politische Assoziations-Einengung schlagt 

Kotzebue vor, die ausfiihrlichen, notgedrungen theatralisch wirkungsvollen 

Schilderungen des Festes zu Ehren des hochsten Wesens durch ein niichtern-

entstellendes" [D]ie Franzosen haben einen neuen heidnischen Gottesdienst eingefiihrt, 

727 
sie haben auf einem Hiigel geopfert" zu ersetzen. Obwohl Kotzebues Memorandum 

722 

zur inhaltsbestimmten Pressekritik gehort , findet sich, wie bei Burke, Brandes und 

anderen, die Einsicht, daf> bereits der Vortrag der "nackte[n] Tatsachen" fiir die 
123 

Revolution arbeitet . Inhalt und Form revolutionarer Berichterstattung sind nicht zu 

trennen; das von der Aufklarung als unparteiischer und verlaMcher Trager 

gesamtgesellschaftlicher Wissensverbreitung begriifite Printmedium verhalt sich den 

mitgeteilten Ereignissen gegeniiber keineswegs neutral. "Um eine asthetisch-

1 2 1 Kotzebue, S. 103. 

122 
Wie wenig Kotzebue von den Auswirkungen des Mediums auf die Botschaft verstand, beweist 

seine Anmerkung, dafl sich das Christentum "noch weit schneller" verbreitet hatte, wenn "gedruckte 
Zeitungen im Romischen Reich...den Heldentod eines Bischof Cyprian von Karthago, die stolze 
Antwort eines Bischofs Abdas von Persien und dergleichen" gemeldet hatten. Moglich, aber es ware 
nicht das Christentum gewesen, das sich tatsachlich ausbreitete - auch wenn, Lichtenbergs Vorschlagen 
folgend, Druckereien auf dem Sinai eingerichtet worden waren -, genauso wenig wie amerikanische 
Fernsehprediger die Religion verbreiten, die man in der Kirche oder durchs Lesen der Bibel aufhimmt 
[Vgl. Postman, Amusing ourselves to Death, S. 114-124]. 

123 
Je mehr jedoch veranderte Wahrnehmungsformen die Lektiire beeintrachtigen, desto starker 

werden die Wirkungen eines Buches von den Absichten des Autors unterscheiden. Mithin deuten sich 
Ende des 18. Jahrhundert zwei gegensatzliche Entwicklungen an: auf der eine Seite der neue Topos 
von der gesellschaftlichen Verantwortung des burgerlichen Schriftstellers fur seine Werke, auf der 
anderen die Einsicht in die Machtlosigkeit der Autoren kulturell gelenkten Lektiireprozessen gegeniiber. 
So schreibt Hocke in seinen Vertrauten Briefen iiber die jetzige abentheuerliche Lesesucht, daB 
Ritteromane zur Ausbreitung der Revolution beitrugen, obwohl dies nicht beabsichtigt war: "Ich bin 
weit entfernt den Verfassern eine bose Absicht zu unterstellen... Man mufl die Wirkung eines Buchs 
wohl von der Ansicht und Person des Verfassers unterscheiden" [Hocke, S. 56]. 
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wirkungsvolle Geschichte der franzosischen Revolution zu schreiben", so Klinger, 

wiirde es ausreichen, die Begebenheiten in einem "kurz gedrangten" Stil ohne 

Anmerkungen und Abschweifungen darzustellen; doch "wiirde man auch das 

schreckliche, emporende, zermalmende Gemalde in seiner nackten Wahrheit ertragen 

konnen?"724 Es scheint eine von ihrer Form bzw. ihrer "Poetik" vorgebene 

Disposition der Presse zur Revolution zu geben, eine Art Seelenverwandtschaft von 

Beschreibungsart und Beschreibungsgegenstand, die nur mit erheblichem inhaltlichem 

und stilistischem Aufwand entscharft werden kann. 

Daneben entsteht eine Disposition des Publikums zu einer Form von Lektiire, 

die in erster Linie von Zeitungen und Journalen befriedigt wird: Klingers "gereizte 

Neugierde", ein Hunger nach standiger Abwechslung und zusatzlichen, 

125 

strenggenommen: irrelevanten Neuigkeiten und Informationen , die den 

erforderlichen Kenntnisstand einer Sache weit iiberschreiten; eine Lust am Exotischen, 

Noch-Nicht-Dagewesenen, an Kleinigkeiten, die mit Bedeutungen aufgefiillt werden 

miissen; eine Art von schablonenhafter Sentimentalitat, die nach leichtverdaulichen 

Konstellationen sucht; vor allem aber die Lust an akutalitatsbezogener Dramatik, die 

'"Werke, Band 11, S. 99f. 

125 
In diesem Zusammenhang beschreibt Daraton einen beispielhaften Ubergang vom intensiven 

zum extensiven Leserverhalten anhand der grassierenden Rousseau-Sentimentalitat. Seine Bttcher 
werden -wie Bibel, Katechismus und Gesangbuch - intensiv gelesen, gleichzeitig aber entsteht, quasi 
als Antizipation der heutigen Regenbogenpresse, ein schier unstillbares Bedurfhis nach Informationen 
aus dem Leben Rousseaus. Vgl . Darn ton, 
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atmospharisch, als asthetisiertes Stimmungsmaterial konsumiert werden kann . 

Daraus ergibt sich die Moglichkeit eines symbiotischen Verhaltnisses von 

Wahrnehmung und revolutionarer Offentlichkeit, vor allem in ihrer amorphen, von 

Beschleunigung und Fliichtigkeit gepragten Friihphase - zumal in einer urbanisierten 

727 

Kultur . Andererseits muB diese Disposition mit einer revolutionaren 

Ausdruckskultur in Konflikt geraten, wenn diese sich anschickt, ihre Errungenschaften 

auf der Ebene der Zeichen zu fixieren. So wie sich die auslandische Kritik 

revolutionarer Berichterstattungen nicht allein an vermeintlich aufruhrerischen Inhalten 

entzundet, sondem in manchen Fallen auch die Zahl und Form dieser Reportagen 

miteinschlieJit, so ist die Zensur der Terrorphase nicht allein als Verbot 

konterrevolutionarer bzw. girondistischer Kritik anzusehen, sondem auch als Versuch, 

unabhangig von alien Botschaften den entfesselten Zeichen- und Informationskreislauf 

zu bandigen. Dazu ein Beispiel, das als Erganzung zu 11:5 gelesen werden kann: Im 

Dezember 1792 wird den Zeitungen untersagt, das Leben Ludwigs XVI. und seiner 

Familie im "Turm" zu beschreiben. Ausschlaggebend war weniger die Furcht vor 
128 

royalistischer Propaganda als die Sorge, Lektiire dieser Art konnte Sympathie fur 
729 

den Gefangenen erwecken . Der Mitleidseffekt ware Folge einer einfachen 
126 

Kotzebue erwahnt "Langeweile und Geschaftslosigkeit" der jiingeren Generation als fruchtbaren 
Boden fur revolutionare Propaganda ["Memoire", S. 99f.]. Narurlich ist die Revolution immer noch 
ein viel zu ernstes Ereignis, um sie mit dem - fur das 19. Jahrhundert so wichtigen - Zusammenhang 
von ennui und politischer bzw. literarischer Radikalitat zu verbinden. 

1 2 7 f j b e r Stadt und Revolution siehe 111:5 c). 

128 

Etwa von der Art, die Lichtenberg im "Staatskalender" zitiert (Anmerk. 11:276). 

1 2 9 Jordan, The King's Trial, S. 99. 
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sentimentalisierenden Dekontextualisierung: Losgelost von seiner Funktion als 

negativer Pol im radikalisierten jakobinischen Diskurs erscheint Saint-Justs assassin 

d'unpeuple plotzlich als Mensch und Familienvater. Im diametralen Gegensatz dazu 

7 30 

steht die Behandlung Georgs III. durch die englische Presse . Unter dem Eindruck 

der Franzosischen Revolution kommt es zu einer einschneidenden Veranderung der 

Darstellung des Konigs in den Printmedien. Das Bild vom Landesvater wird durch 

das des Familienvaters erganzt; die Zeitungen beschreiben die konigliche Familie 

"as ordinary persons engaged in common pursuits and having common experiences 
131 

and sentiments" . Wohl mehr unbewuBt als bewuBt hatte Georg III. - der ja auch 

Lichtenberg wahrend seines England-Aufenthaltes nie als abgehobener Monarch, 

sondern als biirgerlicher pater familias entgegengetreten war - mit Hilfe dieser 

populistischen Selbstentzauberung egalitaren Ressentiments den Boden entzogen; 

gleichzeitig war seine Beforderung der englischen Konigsfamilie zu einem der 

wichtigsten Lieferanten der Informationsindustrie eine wichtige asthetisierende 

Angleichung der Gesellschaft an die neue Vorherrschaft der Printmedien und ihrer 

Poetik. 

Der von der Revolution geforderte Wildwuchs der Presse hat nicht nur 

Meinungen beeinfluBt, sondern, weit wichtiger, Wahrnehmungsformen und 

130 

Vgl . hierzu Marilyn Morris, "Representation of Royalty in the London Daily Press in the 
Decade of the French Revolution, Journal of Newspaper and Periodical History, Vol . IV/2 (1988), 
S. 2-15. 

1 3 1 M o r r i s , S. 3. 
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7 32 
Sensibilitaten (in Postmans Worten "the predispositions of a cultural mmd-set" ), 

welche zwangslaufig Wahrnehmung und Gestaltung der eigenen Politik beeinflussen 

werden. Und natiirlich auch die Rezeption der Kunst: Ende der neunziger Jahre 

bezeichnet es ein Theaterdirektor als das "Allerschlimmste", wenn sein Publikum 

"vom Lesen der Journale" kommt, und fragt besorgt: 

Ich weiB, wie man den Geist des Volks versohnt; 
Doch so verlegen bin ich nie gewesen; 
Zwar sind sie an das beste nicht gewohnt, 
Allein sie haben schrecklich viel gelesen. 
Wie machen wir's, dafi alles frisch und neu 
Und mit Bedeutung auch gefallig sei? [V. 43-48]. 

Wie verhalt es sich nun mit dem Stuck, das den Anforderungen des Theaterdirektors 

nachkommen soil? Im Lichte der vorangegangenen Bemerkungen erscheint der Faust 

als Versuch, der angeheizten Sensibilitat zu genugen und gleichzeitig Dinge 

anzusprechen, die vom Gesellschaftspektakel Revolution ubergangen worden sind. 

Goethe laBt es sich nicht nehmen, die neue asthetisierende Politikwahrnehmung zu 

karikieren: 

ANDRER BURGER: 
Nichts Bessers weiB ich mir an Sonn- und Feiertagen 
Als ein Gesprach von Krieg und Kriegsgeschrei, 
Wenn hinten, weit, in der Tiirkei, 
Die Volker auf einander schlagen. 
Man steht am Fenster, trinkt sein Glaschen aus 
Und sieht den FluB hinab die bunten Schiffe gleiten; 
Dann kehrt man abends froh nach Haus, 

Postman, Amusing ourselves to Death, S. 51. 
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Und segnet Fried' und Friedenszeiten. [V. 860-867]. 

Im Kommentarteil der "Hamburger Ausgabe" wird der Aufbau dieser Szene ("Vor 

dem Tor") als "grofie Linienfuhrung" bezeichnet, bei der das "Philistrds-Enge" im 

"kontrapunktischen" Kontrast steht zu Fausts Stimme, die "tiefer, anders" 

133 

antwortet . Die Philisterenge ist aber nur vor dem Hintergrund der plotzlichen 

Informationserweiterung verstandlich, die den Spiefiburger in die Lage versetzt, 

genauso viel und vermutlich noch viel mehr iiber tiirkisches Kriegsgeschrei zu wissen 

als der Doktor und Magister Faust. Der Unterschied liegt nicht darin, dafi Faust mehr 

weifi, sondem dafi er einen entschiedenen Begriff von dem hat, was zu wissen wichtig 

ist und was nicht. Das entspricht Lichtenbergs Sudelbucheintragung K 168: 

Ich glaube, dafi einige der grofiten Geister, die je gelebt haben, nicht 
halb soviel gelesen hatten, und bei weitem nicht so viel wuJiten, als 
manche unserer mittelmaJiigen Gelehrten. Und mancher unserer sehr 
mittelmaJiigen Gelehrten hatte ein groJierer Mann werden konnen, wenn 
er nicht so viel gelesen hatte. 

Das Snick beginnt mit Fausts Absage an den universitaren Diskurs der vier Fakultaten 

Philosophie, Juristerei, Medizin und Theologie754. Nicht weil das von ihnen 

vermittelte Wissen falsch ware, sondem weil es fur das Wohlergehen des Individuums 

Faust irrelevant geworden ist: jenes Individuum, das im Eingangsmonolog die erste 

Person Singular erst in dem Moment gebraucht (und dann gleich doppelt), in dem es 

mWerke, Band III. S. 506. 

1 3 4 Vgl . hierzu die Interpretation von Friedrich Kittler in Aufschreibesysteme 1800/1900 (Miinchen: 
WilhelmFink, 19872), S. l l f f . 
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sich von den akademischen Diskursformationen absetzt ("Da steh ich nun, ich armer 

Tor"), wahrend es im Rahmen der Beschreibungen der eigenen Tatigkeiten innerhalb 

dieser Diskurse darauf verzichtet ("Habe nun..."/ "Heilie Magister" / "Ziehe nun") 

oder durch den pluralis modestatis ersetzt ( "und erkenne, dafi wir nichts wissen 

konnen"). Faust kennt Grenzen und Anwendungsbereiche seines Wissens, wahrend 

andere sich im Meer der Neuigkeiten von umhertreibenden Wissensfragmenten 

unterhalten lassen. Der Burger steht fiir das von Postman beschriebene MiJiverhaltnis 

von Information und Aktion, das sich in der sonn- und feiertaglichen Konstruktion 

von unterhaltenden Pseudokontexten niederschlagt; Faust hingegen fiir die Utopie 

einer Paritat von Kenntnis und Tatigkeit, ein 1:1 Verhaltnis von Wissensaufnahme 

und praktischer Umsetzung - was man zur Not auch die zwei Seelen in seiner Brust 

nennen kann. Der Rahmen seiner Bemuhungen ist ein Spektakel, das weder 

"Prospekte" noch "Maschinen" schont, Sterne "verschwendet", Fauna und Flora 

mobilisiert, Mittelalter, 18. Jahrhundert und antikes Griechenland, kurzum: den 

ganzen Kreis der Schopfung herbeizitiert, um dem reizverwohnten Publikum zu 

gefallen. Das Stuck gibt an, wieso dieser Aufwand notig ist: draufien, "Vor dem 

Tor", fangt die Welt an, sich in ein Theater voller Krieg und Kriegsgeschrei zu 

verwandeln, da mufi das enge Bretterhaus sein Publikum mindestens vom Himmel 

7 35 
durch die Welt zur Holle fiihren, um mithalten zu konnen 

Vielleicht liegt ein Grund fur das Scheitern der Natttrlichen Tochter in Goethes Beharren auf 
klassischen Sprach- und Darstellungsformen zur Verarbeitung eines Ereignisses, das diese Formen 
unwiderruflich aufgesprengt hatte. Inhaltlich mag das Stuck auf die Revolution eingehen, formal fallt 
es weit hinter sie zuriick, wahrend es sich beim Faust in gewisser Weise umgekehrt verhalt. 
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f) " Theater=Staats=Umwalzung " 

Revolution und Theater verkniipfen sich auf mehreren Ebenen. Die Revolution 

betreibt eine Politisierung der Buhne, die zwar nicht so umfassend ausfallt, wie es 

sich mancher denkt , mit ihrer Umschreibung prarevolutionarer Stiicke im Sinn der 

neuen Machtkonstellationen jedoch modeme Ziige totalitarer Kunstaufsicht 

beinhaltet757. Wahrenddessen wamen in Deutschland Kritiker vor dem Schauspiel als 

einem Medium fur den Export revolutionarer Ideologien . Goethe versucht sich an 

einer Kritik der Revolution auf der Buhne. Schiller entwirft ein dramatisches 

Programm, das dazu dienen soil, die politische Revolution durch das Theater zu 

ersetzen: die Revolution der Kommunikationsverhaltnisse tritt an die Stelle der 

Kennedys Statistik zufolge sind zwar zwei Drittel der wahrend der Revolution aufgefuhrten 
zwischen 1789 und 1799 entstanden, doch die meistgespielten Stucke wurden vor der Revolution 
verfaBt. Von den 50 popularsten Shlcken weisen fiber die Halfte keinen direkten inhaltlichen Bezug 
zum Zeitgeschen auf. Wie in den UfA-Produktionen der Nazizeit war Unterhaltung hoher im Kurs als 
Unterweisung. [A Cultural History of the French Revolution, S.235ff./394]. V g l . allgemein zum 
Zusammenhang von Theater und Franzosischer Revolution Marvin Carlson, The Theatre of the French 
Revolution (Ithaca: Cornell University Press, 1966); Frederick Brown, Theater and Revolution. The 
Culture of the French Stage (New York: Viking Press, 1980), und Michele Root-Bernstein, Boulevard-
Theater and Revolution in Eighteenth-Century Paris (Ann Arbor, Michigan: U M I Research Press, 
1984). 

137 

Vgl . KeBler, Terreur-Ideologie und Nomenklatur der Gewaltanwendung in Frankreich, S. 151. 
138 

"Herr Brandes in Hannover zahlt in seinem bekannten Buche fiber die franzosische Revolution 
die Spektakelstficke, die jetzt grofltentheils in der Mode sind, zu den Ursachen, daB die Revolution 
auch in Deutschland Eingang findet, und mich dfinkt mit groBem Recht". [Hocke, Vertraute Briefe 
iiber die jetzige abentheuerliche Lesesucht, S. 54]. 
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Revolution der Gesellschaftsverhaltnisse759. Aber Schiller ist zu sehr Dramatiker, um 

nicht auch an den KommunikationsverMltnissen der Revolution interessiert zu sein. 

So schreibt er am 26. November 1792 an Korner: 

Der Krieg gegen Frankreich ist auf das nachste Jahr festgesetzt. Man 
wird also auf deutschem Boden kantonieren, und wer weiB, ob es nicht 
auch die Franzosen dahin bringen. Seitdem ich den Moniteur lese, habe 
ich mehr Erwartungen von diesen. Wenn Du diese Zeitung nicht liest, 
so will ich sie Dir empfohlen haben. Man hat darin alle Verhandlungen 
in der Nationalkonvention in Detail vor sich, und lernt die Franzosen 
in ihrer Starke und Schwache kennen740. 

Die oft bemerkte (und kritisierte) biihnenreife Dramatik der Auseinandersetzungen im 

Konvent747 wird hier mit ihrer Wiedergabe in den Printmedien verkniipft; die 

politische Aktualitat halt Einzug in die Welt des Dramas und nimmt ihre Formen an. 

Das "Abweichen des franzosischen Theaters von Natur und Wahrheit" in ihren 

"Schicksalstucken" kritisierend, erklart der Kaiserdarsteller Napoleon einem 

aufmerksam lauschenden Verehrer, daB die Politik das Schicksal sei 7 4 2 . Das ist auch 

als dramaturgische Aufforderung zu verstehen in dem Sinne, daB die Politik, wenn 

sie in der Welt und auf der Biihne die Stelle einnimmt, die friiher den Gottern und 

V g l . den Exkurs zu Schillers Brief en Uber die asthetische Erziehung des Menschen bei Jiirgen 
Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne (Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1985), S. 59-64. 

Briefwechsel zwischen Schiller und Kdrner.Wrsg. v. Ludwig Geiger (Stuttgart Berlin: Cotta, 
1892), Band 1, S. 262. 

1 £1 

DaB eine Reitarena sich nicht gut zum Austragen politischer Debatten eignet, sondern sie eher 
in hitzige Wahlveranstaltungen verwandelt, ist verschiedenen Beobachtern aufgefallen. V g l . z. B. 
Johann Friedrich Reichardt, Vertraute Briefs aus Paris, hrsg. v. Rolf Weber (Berlin, 1980), S. 108-
111. 

Goethe, Werke, Hamburger Ausgabe, Band 10, S. 546. 
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dem Fatum vorbehalten war, auch die theatralischen Formen ubernehmen soli, welche 

die Buhne ihnen auf den Leib geschrieben hatte. Eine umfassende Anderung beginnt 

sich abzuzeichnen: das kiinstlerische Genie besteht nicht langer in der Erschaffung 

einer dramatischen Zweitwelt, sondem in der Fahigkeit, dramatische Strukturen der 

aktuellen Wirklichkeit zu erkennen und auszunutzen. Dantons Tod143 ist in weiten 

Teilen einebeinah postmodern anmutende Textcollage744. Um 1803 vermerkt Schiller 

in der seit 1797 gefiihrten Liste mit Dramenplanen "Charlotte Corday. Tragodi"7 4 5. 

Heinrich Daniel Zschokke hatte bereits 1794 in den von ihm zusammengestellten 

Literarischen Pantheon sein Stuck Charlotte Corday oder die Rebellion von Calvados 

abgedruckt746. Karl Ernst Friedrich von Scheler veroffentlicht 1792 - also noch vor 

seiner Verurteilung und Hinrichtung - in Diisseldorf ein Trauerspiel Ludwig der 

Vgl . allgemein Cornelie Ueding,"Dantons Tod - Drama der unmenschlichen Geschichte", in: 
Hinck, Geschichte als Schauspiel (Frankfurt/M: Suhrkamp, 1981), S. 210-226. Charakteristischerweise 
(?) ist die zweite grofie Auseinandersetzung der deutschen Dramenliteratur mit der Revolution ein 
"Theater im Theater": Peter Weil}1 Ermordung des Jean Paul Marat. Ahnlich verhalt es sich mit 
Schnitzlers GrUnem Kakadu und Anouilhs Pauvre Bitos ou Le diner des tetes. Zur Behandlung der 
Revolution auf deutschen Buhnen siehe Walter Hinderer, "Deutsches Theater der Franzosischen 
Revolution", The German Quarterly 64/2 (1991): S. 207-219. 

1 4 4 S o l l man sagen, dafi es Biichner in Umkehrung Schillers (und das entsprache seiner Schiller-
Kritik) nicht um die Revolution der Kommunikationsverhaltnisse geht, sondern um die 
Kommumkationsverhaltnisse der Revolution? Denn wenn die Revolution die Semiurigie des 
offentlichen Lebens an der Wurzel packt und umgestaltet, dann scheint die Auseinandersetzung damit 
wichtiger als die Vorstellung abgehobener Alternativen. Wenn aber die Politik eine Buhnenformen 
ausgerichtete Selbstdarstellung betreibt, dann gehen dem Theater, dafi die Politik zu kritisieren 
beabsichtigt, die eigenen distinkten Raume und Zeichen verloren. Sehr einfach ausgedriickt: wenn 
die Politik zum Theater wird, was soil dann noch das Theater? 

1 4 5Reproduktion des Eintrags in Volke, "O Freyheitl..., S. 363. 

1 Erster Akt: Literarisches Pantheon, 1794, Band I, Februar, S. 167-189; 2. Akt: ibid., Marz, 
S. 193-218; dritter Akt: ibid., Band II, April, S. 157-189. 
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Sechzehnte147. Ludwig Ysenburg von Buri, der 1791 ein Trauerspiel in vier Aufziigen 

Die Stimme des Volks, oder die Zerstdrung der Bastille publiziert hatte, riihmt sich 

im Vorwort seines 1793 veroffentlichten "burgerlichen [!] Trauerspiels" Ludwig 

Capet, oder Der Konigsmord das erste Stuck iiber diesen Gegenstand verfaBt zu haben 

und setzt hinzu: "DaB ich die Konigin und Ludwigs Kinder bey ihren Lebzeiten in 

Person auf der Buhne auftreten lasse, wird man mir hoffentlich nicht verargen"74S. 

Zwei Gedanken mussen hier festgehalten werden: zum einen wird auf einmal 

die Schnelligkeit bei der kunstlerischen Umsetzung der aktuellen Wirklichkeit zum 

Qualitatskriterium erhoben. Das entspricht der Beschleunigung der 

Informationsverarbeitung im Rahmen politischer Berichterstattungen. Somit zeichnet 

sich bereits im Gefolge der Rezeption des Medienereignisses749 Revolution ein sehr 

modernes Abhangigkeitsverhaltnis zwischen Kunst und Wirklichkeit ab, das 

gegenwartig mit der Produktion immer aktuellerer TV-Dramen an einer 

asymptotischen Annaherung der Reproduktion an das Ereignis zu arbeiten scheint. 

Zum anderen wird es fiir notig befunden, das Auftreten noch lebender Personen auf 

der Buhne zu rechtfertigen. Auch das ist ein Novum 7 5 0, das nur vor dem Hintergrund 

1 4 7 V o l k e , S. 340. 

1 4 8 L(udwig) Y(senburg) von Buri, Ludwig Capet, oder Der Konigsmord (Neuwird: J .L . Gehra, 
1793), S. 7. Buri schliefit seine erfolglose Revolutions-Trilogie 1794 mit Marie Antonie von 
Oesterreich. Koniginn in Frankreich (Neuwied: J .L. Gehra, 1794) ab. 

149 
Dieser Begriff wird weiter unten definiert. 

150 
Allerdings mit Einschrankungen: Gryphius laflt bereits in Carolus Stuardus (erste Fassung um 

1650) lebende Personen auftreten, unter ihnen Cromwell. Obwohl Gryphius angibt, das Stuck wenige 
Tagenach dem Tod Charles I. begonnen zu haben ("...Poema, quodpaucos intra dies attonito, atq[ue]; 
vix conditio in hypogaeum REGIS cadavere sceleris horror expressit") und einer der Beweggrunde 
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einer Revolution zu erklaren ist, die in jedem Moment "Geschichte" produziert und 

die Verwandlung von aktueller Gegenwart in kunstlerisch bearbeitungsfahige Zukunft 

ungemein beschleunigt hat. 

Es fallt auf, dafi in der Kollektivsymbolik der Revolutionsbeobachter das 

Metaphernfeld "Theater" ("Schauspiel", "Stuck", "Auffiihrung", "Tragodie", 

"Buhne", "Auftritt", "Akteur" etc.) nach dem der "Naturkatastrophe"i5i am 

haufigsten eingesetzt wird, um die franzosischen Ereignisse zu beschreiben. Joachim 

Heinrich Campe, einer der ersten deutschen Revolutionsbeobachter, schreibt bereits 

am 25. Juli 1789 aus Aachen an seine Tochter: 

Zu unserem Misvergniigen, wiewol mit inniger Theilnehmung, haben 
wir hier erfahren, dafi die braven Pariser uns doch schon 
zuvorgekommen sind und den Vorhang zu dem grofien Stucke, welches 
sie auffiihren werden, und dem wir so herzlich gem von Anfang an 
beigewohnt hatten, bereits wirklich in die Hohe gezogen haben.. .Wohl 
uns, dafi wir diese grofie Weltbegebenheit erlebt haben! Meine 
Gefahrten und ich eilen,...um wenigstens den zweiten Act derselben 
anzusehen752. 

Die Metapher wird gleich zu Beginn der in den 1790 im Braunschweigischen Journal 

abgedruckten Briefen aus Paris emeut aufgegriffen: 

beim Schreiben sicher der in 11:5 a) angesprochene Schrecken fiber die (schein)legitime Verurteilung 
eines von Gott eingesetzen Monarchen war, erfolgt im Laufe des Stficks mit der Stilisierung des 
Martyererkonigs (analog der Catharina von Georgien und dem Papinianus) zur Christus-Postfiguration 
eine spfirbare Entgeschichtlichung des aktuellen Stoffes. [Vgl. Peter Michelsen, "Der Zeit Gewalt. 
Andreas Gryphius: Ermordete Majestdt. Oder Carolus Stuardus, in: Hinck, Geschichte als Schauspiel, 
S. 48-66]. 

1 5 1 V g l . dazu Link, "Die Revolution im System der Kollektivsymbolik". 

152 

Zit. bei Horst Gfinther (Hrsg.), Die Franzosische Revolution. Berichte undDeutungen deutscher 
Schriftsteller und Historiker, S. 1254f. Einer der Gefahrten Campes ist Wilhelm von Humboldt. 



432 

Ob es wirklich wahr ist....dafi ich in Paris bin? Dafi die neuen 
Griechen und Rdmer, die ich hier um und neben mir zu sehen glaube, 
wirklich vor einigen Wochen noch - Franzosen waren? Dafi die grofien, 
wunderbaren Schauspiele, die in diesen Tagen hier aufgefiihrt werden, 
keine Geschopfe meiner Phantasie, kein Traum, sondern Tatsachen 
sind?755. 

Die bislang der Buhne vorbehaltene Kommunikationsstruktur scheint endlich in der 

burgerlichen Offentlichkeit umgesetzt; der Beobachter "adelt das theatralische 

Begriffsfeld durch die revolutionare Wirklichkeit, so wie er umgekehrt die 

Wirklichkeit durch das Begriffsfeld adelt"754. Im Gottinger Taschen Calender von 

1793 beschreibt Lichtenberg Hogarths Darstellung der 1733 infolge von 

Besitzerwechsel und sinkenden Einnahmen erfolgten stage mutiny am Drury Lane 

Theatre in London7 5 5. Doch bei seiner kurzen Wiedergabe des Arbeitskampfes -

Hogarth lafit die Schauspieler mit grofien "revolutionaren" Transparenten Liberty and 

property auf der Buhne aufmarschieren - hat Lichtenberg ganz andere Meutereien 

im Kopf: 

Die Uneinigkeiten nahmen zu und stiegen zur Meuterey (mutiny), daher 
die Aufschrift: Stage mutiny. Jetzt sagt man vielleicht: 

Joachim Heinrich Campe, Briefe aus Paris zur Zeit der Revolution geschrieben, abgedruckt in: 
Giinther, ibid., S. 9 (Hervorhbg. i . Text). 

154 
Gert Sautermeister, "Deutsche Intelligenz im Bann der Revolution. Metaphysische Umbildungen 

der Revolution", in: Arno Herzig et al. (Hrsg.), "'Sie, und nicht Wir'. Die Franzosische Revolution 
und ihre Wirkung auf Norddeutschland und das Reich. Band 2: Das Reich (Hamburg: Dolling und 
Galitz, 1989), S. 536. 

1 5 5 G 7 J C (1793), S. 189-193. [Zitiert wird nach dem Reprint; hrsg. v. Horst Gravenkamp (Mainz: 
Dieterich'sche Buchhandlung, 1990)]. 
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Theater=Umwalzung oder gar Theater—Staats=Umwalzung 

Nun handelt es sich hier auch um eine Katachrese; um eine aktuelle 

Anwendung des literarisch petrifizierten Welt-als-Biihne-Motivs, das auch die kliigsten 

deutschen Beobachter zu Zuschauern des "grofiten und interessantesten aller Dramen 

757 

[zu sein], die jemals auf dem Weltschauplatze gespielt wurden" . Es kommt jedoch 

etwas hinzu, das oft ubersehen wird: die Revolution als Theater zu bezeichnen, ist 

keine Metapher, sondern eine realistische Beschreibung, insofern die Revolution sich 

bewufit als Theater inszeniert. Die "Schauspiele" sind, um mit Campe zu sprechen, 

eben "kein Traum, sondern Tatsachen". Revolutionare Festlichkeiten sind 

Masseninszenierungen, die an der Ausmerzung der alten Beobachterperspektive 

arbeiten, indem sie versuchen, die als unnaturlich empfundenen Barrieren zwischen 
158 

Publikum und Schauspieler, Schauspieler und Rolle, Rolle und Natur abzuschaffen . 

Es gibt keine Zuschauer mehr, alle sind Teilnehmer. Fiir die kritische Analyse des 

Buhnensemiotikers Lichtenberg, der in seinen "Briefen aus England" [SB 3: 326-

367] die vorbildhafte Naturreproduktion des Schauspielers Garrick beschreibt, bleibt 

kein Platz; noch viel weniger fur den "Vorschlag zu einem Orbis Pictus", mit der er 

der mangelnden Menschenkenntnis deutscher Dramatiker auf die Spriinge helfen will, 

'ibid., S. 192. 

r 

Wieland, Brief vom 30. Novmember 1790 an Halem. 

Vgl. Brown, Theater and Revolution, S. 88. 
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indem er ihnen eine Detailanalyse standisch gepragten Verhaltens vorfiihrt. An die 

Stelle der Ausdifferenzierung des Verhaltens tritt die Inszenierung nationaler 

Homogenitat und totaler Gleichheit, welche bereits die bloBe Wahrnehmung sozialer 

Differenzen ausschliefien soil 7 5 9 . DaB die Revolution das Theater verandern wird, ist 

Lichtenberg natiirlich nicht entgangen: "Herr von ChSnier hat mit seinem Trauerspiel 

gleichsam eine neue Epoche in der Geschichte der tragischen Buhne der Franzosen 

angefangen" [J 312]. 

Daniel Arasse hat in seiner Studie uber die Guillotine - deren deutscher 

Untertitel "Die Macht der Maschine und das Schauspiel der Gerechtigkeit" den 

histrionischen Charakter der Hinrichtungen besser andeutet als das franzosische 

"L'imaginaire de la terreur" - belegt, wie sehr die Guillotinierungen bis ins Detail 

hinein als offentliche Theaterstiicke inszeniert und als solche auch vom Publikum 

akzeptiert wurden. Die Anfahrt im Karren zum "theatre de la guillotine" parodiert die 

160 

aristokratische Ausfahrt in der Kutsche , dabei bildet der langsame Umzug durch 

die StaBen und zwischen dem wartenden Publikum hindurch eine Naheinstellung in 

Zeitlupe, die von der eigentlichen Hinrichtung, einer Totale in Zeitraffe, abgelost 

wird 7 6 7 . Das Guillotinentheater wird vom Volk bewertet als einmalige Auffuhrung 
1 5 9 B r o w n , S. 78. 

160 
Arasse, La Guillotine et l'imaginaire de la terreur, S. 126. 

161 
"Dresse en hauteur, avec 'la guillotine debout' selon l'expression reussie des Goncourts, 

l'echafaud est la visee ultime du parcours et de ses detours, son ineluctable point d'aboutissement, le 
lieu immobile oil se joue le dernier acte. D'un coup, la representation y change de rythme et de 
signification; pour user de termes cinematographiques, le parcours constituait un long travelling 
rapproche, l'echafaud est l'objet d'un plan fixe et lointain. La mise en oeuvre spectaculaire du 
spectacle change de regies et vise des effets differents: tout l'emploi du lieu scenique est amehage et 
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wahrgenommen; eine Sehgewohnheit, die von Revolutionaren, die eher an einem 

tugendhaften, philosophisch-gleichmutigen Mitspieler interessiert sind, nicht immer 

gerne zur Kenntnis genommen wird: "Ce n'&ait pas l'amour de la Republique" -

erkennt Camille Desmoulins - "qui attirait tous les jours tant de monde sur la place 

de la Revolution, mais la curiositd, et la piece nouvelle qui ne pouvait avoir qu'une 

seule representation" . Camille Desmoulins ist es auch, der Marat zu verstehen gibt, 

dafi dessen Forderung nach zwanzigtausend Toten allein schon aus 

wahrnehmungsasthetischen Griinden abzulehnen sei . Die Guillotine ist das 

erfolgreichste Theater der Revolution und hat mit vorrevolutionaren Raderungen und 

Vierteilungen oft weniger zu tun als mit der abgeklarten Schaulust moderner 

Kriegsberichterstattung. "Les auteurs du temps y insistent souvent: la place de la 

Revolution est un grand theatre..."764. 

ger6 autrement; un rapport nouveau se cree entre victime et public". [Arasse, La Guillotine..., S. 
135]. Uber die flimischen Qualitaten der Revolution und ahnlich geartete Wahrnehmungsstrukturen 
Lichtenbergs mehr in 111:5 b) und 6:a). 

1 6 2Zit. bei Arasse, S. 114. 
163 

"Monsieur Marat...Vous etes le dramaturge de journalistes; les Danai'des, les Barmecides ne 
sont rien en comparaison de vos tragedies. Vous egorgez tous les personnages de la piece et jusqu'au 
souffleur; vous ignorez done que le tragique outre devient froid?" [Zit. bei Arasse, S. 138]. 

Arasse, S. 113. 



436 

g) Die Revolution findet nicht statt 

Was uns am Problemkomplex "Revolution als Theater" interessiert, ist die 

Frage nach dem Zusammenhang zwischen der (buhnenorientierten) Selbststilisierung 

der Revolution und ihrer Asthetisierung durch auswartige Beobachter. Gerade dieser 

Zusammenhang legt die Beschreibung der Revolution als Medienereignis nahe. Als 

solches definieren wir Ereignisse, wenn sie a) vornehmlich durch Medien 

wahrgenommen, und, sehr viel wichtiger, b) mit Blick auf diese Medien inszeniert 

werden. Mit der Franzosischen Revolution setzt sich die Erkenntnis durch, daB auch 

im politischen Rahmen inhaltliche Universalitat ein wirkungsloses Abstraktum bleibt, 

wenn es ohne formale Reproduzierbarkeit auftritt765. Der revolutionare Diskurs setzt 

die von der Aufklarung in die Wege geleitete Verabsolutierung bestimmter 

Grundwerte (Freiheit, Gleichheit) fort, ist aber gleichzeitig bemuht, offentliche 

Formen und Rituale zu pragen, in denen diese Werte zum Ausdruck gelangen und die 

von anderen Landern und Gemeinschaften ubernommen werden konnen. Alle 

Zeichensysteme (Ikonographie, Liedgut, offentliche Feste, Kleidung und naturlich vor 

allem die Sprache) werden auf ihre Verwendbarkeit hin untersucht. Inwieweit konnen 

Was die an der Ausbreitung ihres Universalglaubens interessierte medien- und ritualbewuBte 
Kirche schon vor Jahrhunderten erkannt hatte. 
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sie dazu beitragen, revolutionare Ideologie praktisch umzusetzen und zu exportieren? 

Die Durchsetzung des messianischen Universalitatsanspruches der Revolution hangt 

von Formen und Ritualen ab, die anderswo so reproduzierbar sein mussen wie die 

Pariser Feste in der Provinz. Das ist ein weiterer Nebengedanke, der in Lichtenbergs 

problematischerBeschreibung der Revolution als "Experimental-Politik" mitschwingt. 

Der wichtigste deutsche Experimentalphysiker seiner Zeit weiB, daB die Validitat 

eines Experiments direkt von seiner Reproduzierbarkeit abhangt. An verschiedenen 

Orten mussen dieselben Experimente zu gleichen Ergebnissen fiihren. "Experimental-

Politik" ist demnach der Versuch, einen bestimmten Diskurs mit Hilfe bestimmter 

reproduzierbarer Formen so zu veranschaulichen wie eine bestimmte Theorie durch 

eigens dafiir ausgewahlte reproduzierbare Experimente. Der Unterschied zwischen 

Lichtenberg und den revolutionaren Ideologen liegt nun darin, daB letztere von der 

absoluten Wahrheit ihrer Ideologie iiberzeugt sind und die politischen Formen als 

direkten Ausdruck derselben ansehen, wahrend Lichtenberg dazu neigt, ein 

Experiment immer schon als Metapher einer Theorie zu betrachten - was 

zwangslaufig beinhaltet, daB dieses Experiment, an einem anderen Ort unter anderen 

Umstanden durchgefiihrt, die auszudriickende Theorie modifizieren wurde766. 

Die interessanteste Asthetisierung der Revolution betreibt Kant im Streit der 

166 
Vgl . hierzu auch die Bemerkungen Lichtenbergs uber das revolutionare Projekt der 

regeneration, die direkte Umsetzung ewiger Prinzipien in die Praxis, die seiner Meinung nach zum 
Scheitern verurteilt ist, weil sie die im Laufe der Zeit auftretenden feed-back Prozesse ubersieht (siehe 
11:4 b). 
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Fakultaten. Das mag erstaunen; immerhin geht es um die Beantwortung der Frage, 

"[o]b das menschliche Geschlecht im bestandigen Fortschreiten zum besseren sei", 

also um ein Problem, das vorderhand den Bereichen Moral, Philosophie oder 

Geschichte anzugehoren scheint. Bekanntlich ortet Kant diesen Fortschrittt in der 

"Teilnehmung" der enthusiastischen Beobachter an der "Revolution eines geistreichen 

7 A 7 

Volkes" . Die "Exaltation" des "aufiere[n], zuschauende[n] Publikum[s]" wird als 
7 AJ>? 

"Geschichtszeichen" dieser loblichen Tendenz interpretiert. Um aber die 

begruBenswerte Anteilnahme nicht durch "Elend und Greueltaten" der Revolution zu 

kompromittieren, wird sofort hinzugesetzt, dafi das Publikum "ohne die mindeste 

Absicht der Mitwirkung sympathisierte"769. Kant betreibt eine doppelte 

Abstrahierung: ein konkretes Ereignis wird auf die von ihm hervorgerufene 

"Denkungsart der Zuschauer" reduziert, diese (in keiner praktischen Interaktion 

mit dem Ereignis stehende) Denkungsart wiederum in ein signum rememorativum 

bzw. demonstrativum verwandelt. Damit wird die fur den kantschen Idealismus 

kennzeichnende Trennung zwischen Subjekt und Objekt, Wahrnehmungsapparat und 

Ding-an-sich, auf das Verhaltnis zwischen Beobachter und Ereignis ubertragen. So 

wie das unerkennbare Wesen des Wahrgenommenen nicht in die Apperzeption 

eingeht, so spielt die objektive Realitat der einzig von ihrer Publikumsreaktion her 

1 6 7 K a n t , Werke, Bd. 7, S. 398. 

1 6 8 K a n t , ibid., S. 397. 

1 6 9 K a n t , S. 399. 

1 7 0 K a n t , S. 397. 
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philosophiegeschichtlich behandelten Ereignisse letztlich keine Rolle. Natiirlich wird 

vorausgesetzt, daB eine Revolution stattgefunden hat, doch der kantsche Text erlaubt 

die Moglichkeit, daB sich die "uneigenniitzige Teilnehmung der Spielenden [!] auf 

171 

einer Seite" genauso gut an einer nur simulierten Revolution entzunden konnte, 

solange das Publikum nur glaubt, es handle sich um ein wirkliches Ereignis. Das 

erinnert an die aristotelische Katharsis, bei der sich die Lauterung des Publikums 

ebenfalls seiner mitfiihlenden Identifikation mit einem gespielten Geschehen 
172 

verdankt . Unter der Hand macht Kant aus der Revolution ein kunstlerisches 

Ereignis. 

Die implizite Asthetisierung der Revolution steht in einem problematischen 

Verhaltnis zum Widerspruch zwischen der Interpretation der geschichtlich situierten 

Publikumsreaktion und jener geschichtsenthobenen Anlage im Menschengeschlecht, 

deren EinfluB aufs historische Geschehen der Errichtung jener republikanischen 

Ordnung des "ewigen Friedens" zugute kommt. In den Worten von Jiirgen Habermas 

- der sich in einem Nachruf auf Foucaults letzte Vorlesung iiber Kant bezieht -

entsteht hier eine "Ontologie der Aktualitat"7 7 5: der Philosoph wird zum 

Zeitgenossen, der in seiner Umwelt nach empirischen Anhaltspunkten sucht, die hier 

und jetzt praktische Umsetzungen der Prinzipien der reinen Vernunft 
mibid. 
172 

Der Philosoph und Moralist mag diesen Gedanken verwerfen, doch der Politiker und 
aufmerksame Zeitgenosse, der sich die offentliche Anteilnahme an dem als Volksaufstand maskierten 
Parteiputsch in Rumanien in Erinnerung ruft, kann sich das nicht leisten. 

1 7 3 Jiirgen Habermas, Die neue Unubersichtlichkeit (Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1985), S. 127. 
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veranschaulichen: 

Aus diesem Blickwinkel verschmilzt die Frage "Was ist Aufklarung?" 
mit der Frage "Was bedeutet die Revolution fur uns?"; damit vollzieht 
sich zugleich die Verschmelzung der Philosophie mit einem von der 
zeitgeschichtlichen Aktualitat erregten Denken - der an den Ewigen 
Wahrheiten geschulte Blick versenkt sich ins Detail des 
entscheidungstrachtigen, unter dem Druck antizipierter 
Zukunftsmoglichkeiten aufplatzenden Augenblicks774. 

Ob Habermas mit dieser Interpretation Kant (und Foucault) in eigener Sache auftreten 

7 75 

laBt , sei dahingestellt; entscheidend ist, daB hier, in der scheinbar abgehobenen 

Sphare der philosophischen Verarbeitung der Revolution, noch einmal das Problem 

von Aktualitat und Zeitlosigkeit, geschichtlicher Offenheit, geschlossener Analyse und 

unverbundenem Auftreten der Ereignisse in Erscheinung tritt. Die Probleme, die sich 

einstellen, wenn man eine plotzlich "zur Aktualitat verdichtete Gegenwart" in einen 

Habermas, Die neue Unttbersichtlichkeit, S. 128. 

175 
Das Hauptanliegen im Philosophischen Diskurs der Moderne ist die kritische Analyse der 

Probleme und Losungsvorschlage, die sich daraus ergeben, daB die Moderne in Fragen 
gesellschaftsphilosophischer Selbstreflexion ganz auf sich selbst angewiesen ist. Sie "kann und will ihre 
orientierenden MaBstabe nicht mehr Vorbildern einer anderen Epoche entlehnen, sie mufi ihre 
Normativitat aus sich selber schopfen [ibid., S. 16; Hervorhbg. i . Text]. Das deckt sich mit der 
Interpretation des "Zeitgenossen" Kant, der mit seiner philosophischen Einbindung der Aktualitat 
anhand der Rezeption der Revolution den Eintritt der Aufklarung in eine Modern vollzieht, "die sich 
dazu verurteilt sieht, ihr SelbstbewuBtsein und ihre Norm aus sich selbst zu schopfen" [Die neue 
Unttbersichtlichkeit, S. 129]. Was Foucault angeht, so wird die sehr kritische Einschatzung im 
Philosophischen Diskurs [vgl. ibid., S. 279-343] im Nachruf dahingehend relativiert, daB mit der 
"aktualitatsbezogenen" Analyse Kants Foucaults beiBende Kritik am "Willen zum Wissen" eine neue 
Richtung einschlagt. Der Wille, der in frfiheren Werken als Betreiber der Macht erscheint, verwandelt 
sich in einen "bewahrenswerten und erneuerungsbedurftigen kritischen Impuls, der sein [Foucaults] 
eigenes Denken mit den Anfangen der Moderne verbindet" [Neue Unttbersichtlichkeit, S. 131] - und 
damit auch mit Habermas, zum Gesprach, das stattfinden sollte, aber wegen Foucaults iiberraschendem 
Tod nie stattfand. 

1 7 6Habermas, S. 128. 
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umfassenden geschichtlichen Prozess einordnen oder gar auf transhistorische 

Strukturen beziehen will, ahneln den Schwierigkeiten bei der Systematisierung bzw. 

gewissenhaften "Kontextualisierung" der mit einem Male sprunghaft vermehrten 

Informationen. Die Loslosung des (politischen) Augenblicks vom Vorher und Nacher 

177 

entspricht der Abtrennung der Information vom Kontext, dem sie entstammt . In 

beiden Fallen bietet die Asthetisierung - im Sinne Postmans die Erstellung von 

"Pseudokontexten" - eine Losung. Auf den einfachsten Nenner gebracht, 

ermoglichen sie scheinobjektive Verbindungslinien und Konstellationen, die vom 

dekontextualisierten Material nicht vorgegeben werden. Dabei braucht die 

Asthetisierung nicht immer auf Amusement hinauszulaufen. Es kann zur Projektion 

von Gestalten und Gebilden kommen, die durchaus wissenschaftlich auftreten . 

Entscheidend ist, dafi ihr dominantes Merkmal aus einer eindeutigen Verlagerung von 

einer objektbezogenen zu einer subjektbezogenen Konfiguration des Materials besteht. 

Darin gibt es Affinitaten zwischen Kant und Lichtenberg. Wie mehrfach 

angesprochen, bildet die Subjektivierung des wissenschaftlichen Materials bzw. dessen 

metaphorische Verknupfung zu neuen Paradigmata einen Kernpunkt lichtenbergischen 

Denkens, weil damit nicht nur der Erweiterung und Integration der Wissenschaften, 

sondern auch und vor allem der mundigen Beweglichkeit des individualisierten 

177 
Es scheint logisch, dafi diese Vereinzelungen in Zeit und Raum zusammen entstehen mufiten. 

Sehr grob konnte man behaupten, daB erst im 18. Jahrhundert dieses Problem Eingang in den 
intellektuellen Debatte findet, und daB wir im Prinzip immer noch so antworten, wie damals, noch 
etwas unbeholfen und zogerlich, geantwortet wurde. 

178 
Einer der wichtigsten lichtenbergschen Wahmehmungs- und Denkweisen. Mehr hierzu im 

Abschnitt 5. 
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Denkens gedient wird. Analog dazu erwachst aus der Subjektivierung des 

zeitgeschichtlichen Materials bei Kant eine neue Konstellation der Ereignisse im 

BewuBtsein der Beobachter, die vom tatsachlichen Geschehen abgetrennt und als 

Beweis wachsender kollektiver Miindigkeit interpretiert wird. Kant und Lichtenberg 

konnen sich der plotzlichen Wichtigkeit der Aktualitat nicht entziehen. Ihre 

Beriicksichtigung hinterlaBt im Denken beider deutliche Spuren, und beide wissen, 

daB ihre Stellung mit der Revolution zusammenhangt. Es ist aber der 

neuigkeitenhungrige und lesesiichtige Lichtenberg, der daruber hinaus erkennt, was 

fiir eine groBe Bedeutung der Berichterstattung uber die Revolution zukommt. 
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4 Anmerkungen zur Mode 

a) Vorspann: Lichtenberg und die Mode 

Der Bereich Mode stellt den Interpreten vor die gleichen Schwierigkeiten wie 

die Presse. So wie Lichtenberg wahllos Zeitungen, Zeitschriften, Journale, Kalender 

und manchmal auch noch Biicher uber einen Kamm schert, um sich dann im nachsten 

Moment auf eine spezifische Publikation zu beschranken, so benutzt er den Begriff 

Mode mal im weitesten Sinne, beinahe als Art Synonym fur Kultur uberhaupt, und 

mal im engeren nur auf Putz und Kleidung bezogen. "Mode" schwankt zwischen 

Begriffsextremen, die Baudrillard zufolge darin bestehen, 

1° a etendre son champ jusqu1 aux limites de l'anthropologie, voire dans 
le comportement animal. 
2° a restreindre par contre sa sphere actuelle a celle du vetement et 
des signes exterieurs7 7 9 . 

Damit sind die aufieren Pole fur Lichtenbergs lebenslange Auseinandersetzung mit 

dem Phanomen 'Mode' abgesteckt. Es ware mdglich, ihn als Modekritiker im 

zweiten, intensiven Sinne zu besprechen. Der Herausgeber des Gottinger Taschen 

Calenders berichtet iiber "Englische Moden" , daneben finden sich Beitrage iiber 

179 

Jean Baudrillard, L'echange symbolique et la mort (Paris: Gallimard, 1976), S. 136. 

mGTC (1778), S. 66-69. 
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die "Toiletten-Apotheke , den "Hang zum Putz und von einigen Toiletten-
too 7(°? 

Stiicken und einen "neue[n] Damen-Anzug, vermuthlich in Indien" . Im 

Kalender von 1779 schreibt er iiber "Seltsame Moden und Gebrauche"754. Diese 
roc 

Reihe wird bis zu seinem Tod fortgesetzt , allerdings nennt sie sich in den meisten 

Fallen "Physikalische und andere Merkwiirdigkeiten": als sei das Wort "Mode" 

gleichbedeutend mit "uberfliissiger Neuheit" und miisse nicht extra noch hinzugefiigt 

werden. 

Zweifelsohne war Lichtenberg ein grofier Kritiker des modischen 

Nachplapperns und -affens auf alien Gebieten, zumal dem literarischen, und als 

solcher ist es von der Nachwelt oft gefeiert worden. Er selber war mit seiner 

Einstellung nicht immer zufrieden: 
Ich kann nicht leugnen, mein MifJtrauen gegen den Geschmack unserer 
Zeit ist bei mir vielleicht zu einer tadelnswiirdigen Hohe gestiegen. 
Taglich zu sehen wie Leute zum Namen Genie kommen, wie die 
Keller-Esel zum Namen TausendfuB, nicht weil sie so viele FiiBe 
haben, sondern weil die meisten nicht auf 14 zahlen wollen, hat 
gemacht, dafi ich keinem mehr ohne Prtifung glaube [F 971]. 

'°'GTC (1785), S. 169-173. 

1 8 2G7/C (1787), S. 134-141. 

1 8 3 G r C (1796), S. 146-159. 

1 8 4G7/C (1779), S. 58-71. 

1 8 5G7/C (1781), S. 82-102; (1782), S. 59-72; (1783), S. 87-91; (1784), S. 50-63; (1785), S. 174-
194; (1786), S. 181-192; (1787), S. 199-211; (1788), S. 188-196; (1789), S. 128-147; (1790), S. 
133-149; (1791), S. 158-186; (1792), S. 165-184 ("Miscellaneen"); (1793), S. 122-164 
("Miscellaneen"); (1794), S. 161-193; (1795), S. 182-203; (1796), S. 160-187; (1797), S. 157-206 
("Miscellaneen"); (1798), S. 170-203; (1799), S. 181-214. 
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Anderswo gibt er indirekt zu verstehen, dafi sein Verhaltnis zur Mode nicht aus 

souveraner Verweigerung besteht, sondern in trotziger Opposition verflacht: "Ich habe 

den Young nicht ganz lesen konnen, als es Mode war, ihn zu lesen, und halte ihn 

noch jetzt fur einen grofien Mann, da es Mode ist, ihn zu tadeln" [G15]. Auch nimmt 

es nicht Wunder, dafi er die Kritik an politisch-wissenschaftlichen Zustanden in 

Frankreich, wo es "Mode [geworden ist] Gesetze der Natur ad interim aufzuheben" 

[VS 7:71] , mit dem sattsam bekannten Vorwurf franzosischer Unbestandigkeit 

verkniipft. Die Flatterhaftigkeit von Paris, der "Hauptstadt der Moden" [VS 6:304], 

wird in einer furs 18. Jahrhundert charakteristischen Weise mit aufieren Einfliissen 

in Verbindung gebracht: 

Ein veranderlicher Himmel scheint der Grand der Veranderlichkeit 
der Moden zu sein. Paris wechselt monathlich seine Trachten, und wir 
mit ihm. Der Kamtschadale wechselt so wenig als der Perser [VS 
4:544]7S7. 

Das erinnert an eine der vielen antifranzosischen Sottisen in den Hogarth-

Erlauterangen, in der dem "franzosischen Witze und franzosischen Kiinstler-

Talenten" beschieden wird, dafi es ihnen ein "leichtes" sein mufi, "eine Bildsaule mit 

l o o A u s den "Neuigkeiten vom Himmel" vom Jahre 1792 [GTC (1792), S. 81-116]. 

l o ' A u s dem "Nachtrag von minder wichtigen Moden" [GTC (1779), S. 69-71], in dem der 
Herausgeber seine enorme Belesenheit in modischen Quisquilien unter Beweis stellt: "Der Gebrauch 
das Haar zu bepudern ist sehr alt und allgemein. Schon die judischen Damen bepuderten sich ehemals 
mit Goldstaub. Unseres weiBen Puders gedenket, wo wir nicht irren, zuerst l'Etoile in seinem Journal 
von 1593, indem er sagt, die Nonnen gingen in den StraBen mit gekrauseltem und weiB gepudertem 
Haar einher" [VS 4:542f.]. 
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beweglichen Gliedern so zu gieften, daB sie im Windmonat...zur Verewigung 

aufgestellt, und im Hitzemonat...im Hinterhofe des Pantheons aufgeknupft werden 

konnte" [SB 3:766f.; Hervorhbg. i. Text]. Revolutionare Politik ist von modischen 

Schwankungen abhangig. Das gilt insbesondre von revolutionarer Kulturpolitik: die 

"Vergleichung der Tage des neu-franzdsischen Kalenders mit dem Gregorianischen" 

fur das fiinfte und sechste Jahr der Republik erhalt beide Male den Untertitel "Ein 

nothiger Mode-Artikel"7SS. 

Der folgende Abschnitt konzentriert sich auf Lichtenbergs extensiven 

Modebegriff. Im Mittelpunkt steht Lichtenbergs Neigung, die Begriffe 'Mode' und 

'Nicht-Mode' so auszuweiten, daB sie mit der Unterscheidung von Kunstlichem und 

Natilrlichem zusammenfallen. Das riihrt an ein zentrales Problem des 18. 

Jahrhunderts, die Frage namlich, wie aufgeklarte zivilisatorische Verfeinerung und 

die Wiederentdeckung des natiirlichen Menschen mit seinen natiirlichen Rechten zu 

vereinigen sind. Lichtenberg hat mit diesem Dilemma genauso erfolglos gerungen wie 

seine Zeitgenossen; doch vielleicht war er noch weniger in der Lage, es zu losen. Es 

wird sich zeigen, dafi sein Verhaltnis zur Mode dem zur Franzosischen Revolution 

ahnelt: da ist vordergriindig bewufite, mal ironisch, mal vehement vorgetragene 

Abwehr, hintergriindig jedoch eine Art von Entsprechung oder Seelenverwandtschaft 

mit dem Kritisierten. Sicher war Lichtenberg Modespotter par excellence, aber 

GTC (1797), S. 198-206; (1798), S. 204-210. 
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vielleicht war er gerade deswegen ein so guter Kritiker, weil bestimmte elementare 

Qualitaten der Mode - die Neuigkeit, das Zeichenspiel, das Aufladen des 

Unbedeutenden mit Bedeutungen, der fliegende Wechsel der Eindriicke - fiir ihn so 

wichtig waren. Lichtenbergs Expertise in Sachen Mode verdankt sich der 

Komplementaritat von Beobachter und Beobachtetem. 

b) Der Zweifrontenkrieg der Aufklarung 

"Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!" wird 

J op 

fiir Kant zum Wahlspruch der Aufklarung . Diese wird gleich zu Beginn nicht als 

Ziel definiert, sondern als ProzeB, der den "Ausgang des Menschen aus einer selbst 
1QQ 

verschuldeten Unmiindigkeit" umschlieGt. Jeder Versuch, den Fortschritt 

menschlicher Kenntnisse abzubremsen oder ganz zu stoppen - beispielsweise durch 

die Einschworung einer Elite auf ein "gewisses unabanderliches Symbol", das eine 

"unaufhorliche Obervormundschaft" iiber das Volk garantieren soil 7 9 7 -, "ware ein 

Verbrechen wider die menschliche Natur, deren urspriingliche Bestimmung gerade in 

1 8 9 K a n t , Werke, Band 4, S. 169. 

1 9 C W . 
191 

ibid., S. 173. Das nimmt die Bestrebungen revolutionarer Ausdruckskultur vorweg, ihre 
Zeichen zu verewigen. 
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792 
diesem Fortschreiten besteht". Der vordergriindige Optimismus der kantschen 

Antwort auf die Frage, was Aufklarung sei, liegt in der vom Text vorgegebenen 

GewiBheit, daB der Vernunft am Ausgang ihrer Unmundigkeit keine neuen Gefahren 

drohen. Doch schon das Attribut "selbstverschuldet" und die auffalligen 

Doppelkonstruktionen "Mangel und EntschlieBung/Mut", "Faulheit und Feigheit" und 

"beschwerlich/gefahrlich" weisen darauf hin, daB der Abbruch der Vemunftentfaltung 

nicht unbedingt objektiver Repressalien bedarf, sondem vom Subjekt selbst vollzogen 

7 9 ? 

werden kann: eben weil es "so bequem ist, unmundig zu sein" . Allerdings 

beschrankt sich Kant im folgenden darauf, tiufiere Widerstande herbeizuzitieren. Der 

Text gehorcht in erster Linie der Dramaturgic der heroischen Aufklarung, bei der die 

anzustrebende Mundigkeit des Individuums vorzuglich mit den dunklen Machten der 

Tradition, der Willkurherrschaft, des Denk-, Schreibe- und Redeverbots im Kampf 

liegt7 9 4 

Bei Lichtenberg hingegen fuhrt die Aufklarung einen Zweifrontenkrieg (der 

dadurch noch erschwert wird, daB die Vernunft bei ihm nicht das Ansehen genieBt, 

das sie bei Kant hat). Da ist auf der einen Seite die Kritik an feudalistischen bzw. 

absolutistischen Zustanden, vor allem am verderblichen EinfluB der katholischen 

Kirche, also das Ringen des burgerlichen Intellektuellen um politische und 

1 9 J W 

1 9 3 i t o £ , S. 169. 

194 

Wenn Lichtenbergs Expertise in Sachen Mode mit seiner Neigung zur Mode zusammenhangt, 
so lieBe sich umgekehrt im Falle Kants sagen, daB dessen puritanisches, nicht sonderlich hedonistisches 
personliches Gebaren ihn daran hinderte, die Kraft der Mode zu erkennen. 
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intellektuelle Miindigkeit. Allerdings spielt diese Kritik selbst in der Intimitat der 

Sudelbucher keine so groBe Rolle, und gemessen an Forster, Schubarth oder den 

Stiirmern und Drangern fallt sie (von protestantischem PfaffenhaB abgesehen) nicht 

besonders harsch aus. Das mag Folge des relativ liberalen Klimas in Gottingen sein, 

mit dem sich Lichtenberg - auch und gerade unter dem Eindruck der sich 

ausbreitenden Revolution - einverstanden erklarte795. Andererseits hat Lichtenberg 

oft, ausfiihrlich und mit zum Teil atzender Scharfe Kritik an der Mode geiibt. Der 

lange Marsch der Vernunft hat kein offenes happy ending mehr; es scheint, daB die, 

die nicht langer bereit sind, ihre erworbene Miindigkeit den Gesetzen der Obrigkeit 

unterzuordnen, nicht davor zuriickschrecken, sie den Diktaten der Mode zu opfern. 

Der Aufklarung erwachst ein neuer Gegner, der vielleicht zu stark fur sie ist: "Es ist 

ja doch nun nicht einmal anders: die meisten Menschen leben mehr nach der Mode 

als nach der Vernunft" [G 29]. 

Im Rahmen dieses Abschnittes soil versucht werden, Mode (im extensiven 

Sinn) als logische Folge der Aufklarung zu beschreiben. Die Mode tritt ja nicht 

unvermittelt ins BewuBtsein der Aufklarung, um die Stelle einzunehmen, die eben 

noch den objektiven Widerstanden vorbehalten war. In Wirklichkeit verdankt sich die 

Wichtigkeit der Mode in der Aufkl&rung zum Teil jenen Bedingungen, die die 

Uberwindung jener unverdnderlichen Symbole (die Kant als Merkmal 

Vgl . etwa den "Forster"-Brief vom 16. Juni 1794 an Archenholz: "Ich habe iiberdas das, wie 
ich glaube, in Deutschland seltne Ghick unter einer Regierung zu leben, der ich die groflte Verehrung 
schuldig bin. Ich verlange schlechterdings in politischer Riicksicht nicht anders zu leben, als ich jetzt 
lebe..." [SB 3:884]. 
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gegenaufklarerischer Vormundschaft anfuhrt) ermdglicht haben. Die von Kant und 

Lichtenberg erwiinschte Mundigkeit der offentlichen Vernunft lauft darauf hinaus, 

Inhalte und symbolische Praxis der Gesellschaft nicht als gegeben hinzunehmen, 

sondern kritisch zu hinterfragen und dann entweder zu akzeptieren oder durch andere, 

ebenfalls in intellektueller Eigenarbeit erworbene Inhalte und Praktiken zu ersetzen. 

Man kann, so der Lichtenberg-Leser Schopenhauer, 

.. .die Denker einteilen in solche, die zunachst fur sich, und solche, die 
sogleich fur andere denken. Jene sind die echten, sind die Selbstdenker, 
im zwiefachen Sinne des Wortes: sie sind die eigentlichen 
Philosophen....Die anderen sind Sophisten: sie wollen scheinen und 
suchen ihr Gliick in dem, was sie dadurch von anderen zu erlangen 
hoffen.. .Lichtenberg ist ein Muster der ersten Art, Herder gehort schon 
der zweiten zn196. 

Das Wesen der Aufklarung ist das Se/fosfdenken. Selbstdenken wird zum direkten 

Ausdruck der angestrebten Autonomic des einzelnen, die jedoch, analog der kantschen 

1 0 n 

Arthur Schopenhauer, Sdmtliche Werke, hrsg. v. Wolfgang von Lohneysen (Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1961), Band 5, S. 586f. (Hervorhbg. i . Text). Der Hinweis auf 
Schopenhauers Lob ist aus der Lichtenberg-Literatur so wenig wegzudenken wie das Wunschelruten-
Zitat Goethes oder Tucholskys Lichtenberg-Hymne. Dabei wird folgendes ubersehen: 
i . Schopenhauer arbeitet mit Lichtenberg-Ausgaben (zumeist die VS von 1840), in der die vielen 
Zitate, Wiedergabe, Text- und Titelverweise, die einen groBen Teil der Sudelbucher ausmachen, 
fehlen oder nicht als solche angegeben sind. Ihm ist daher nicht bewuBt, daB ein betrachtlicher Teil 
der Notizen Lesefriichte sind, also durchaus nicht Selbstgedachtes. 
i i . DaB Lichtenberg "fur sich selbst" und nicht fur andere schreibt, hat oft weniger mit seiner 
Denkweise als mit der Aufschreibesituation zu tun. Was schnell zu Papier gebracht wird, ist 
Rohmaterial, das in spatere Veroffentlichungen eingebaut werden soli. 
i i i . Die Originalitat einer weiteren groBen Zahl von Notizen beschrankt sich - ganz im Sinne des 
lichtenbergschen Paradigmas - auf bloBe Analogie bzw. auf die Ubertragung einer bestimmten 
Denkform oder eines ihrer Elemente auf eine artfremde Materie. 
iv. Rippmann [Werk und Fragment, S. 51] hat auf einen bedenklichen Umstand aufmerksam gemacht: 
mit Blick auf Schopenhauer fuhrt er aus, daB der "Selbstdenker", der niemanden Uber sich akzeptiert, 
keine fraglos hingenommene Autoritat, manchmal dazu neigt, alle anderen unter sich anzusiedeln. 
Inwieweit gilt das auch fur Lichtenberg? Inwieweit fuhrt der "Standpunkt.. .einiger Uberlegenheit", den 
Schopenhauer ihm zuerkennt [Werke, Band 5, S. 28] zur elitaren Vereinzelung des Intellekts? 
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Unterscheidung von "privater" und "offentlicher" Vernunft, von Lichtenberg in erster 

Linie als intellektuelle, nicht als politische Autonomic gefafit wird. Wenn es sich nicht 

in der bloBen Variation des vorliegenden Materials erschopfen will, ist das 

Selbstdenken auf Wissenszuwachs angewiesen. Nur wer mehr weiB, kann einen neuen 

Standpunkt einnehmen, mit dessen Hilfe sich das Alte neu betrachten oder gleich fiir 

etwas Neues eintauschen laBt. Doch genau hier steht die Aufklarung vor dem 

Problem, das im letzten Abschnitt im Zusammenhang mit dem Informationstrager 

Presse beschrieben wurde: der notwendige MMg/wzuwachs kann in einen 

InformationsuberschuR ausarten. Spezialisierung und Rationalisierung des 

Wissenschaftsbetriebes ermdglichen eine Wissenserweiterung, die mit wachsenden 

Schwierigkeiten bei der Verbindung der zunehmend ausdifferenzierten 

Forschungsbereiche einhergeht; gleichzeitig macht der Impetus der Aufklarung 

(analog der Politisierung des Alltags durch die Revolution) neue, vormals unbeachtete 

Bereiche zu Objekten wissenschaftlicher bzw. pseudowissenschaftlicher 

Untersuchungen. Die Wissensaufstockung ist so enorm, daB weite Bereiche nicht 

mehr in den AufklarungsprozeB eingebunden werden. Doch bedeutet das nicht, daB 

dieses "UberfluBwissen" der Rationalitat entbehrt; ganz im Gegenteil: es kann zur 

Bildung in sich rationaler Gebilde kommen, die sich allerdings nicht auf einen ethisch 

besetzten ProzeB der Miindigkeitsentswicklung beziehen, sondern quasi sinnentleert, 

ohne gesellschaftlich vorgebene Finalitat im Raum schweben und einzig 

unerklarbaren, scheinbar willkurlichen Gesetzen des Wandels gehorchen. Das aber 

ist die radikalere semiotische Definition der Mode. 
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Daraus ergeben sich folgenschwere Fragen, mit denen sich Lichtenberg 

ansatzweise auseinandergesetzt hat. Wenn die Mode mehr ist als ein oberflachlicher 

zivilisatorischer Auswuchs, dann muB die Frage, was am Menschen natiirlich ist und 

was nur kunstlich, neu gestellt werden, weil sich die Grenzen zugunsten der nun sehr 

viel tiefer reichenden Kunstlichkeit verschoben haben. Auf das gesellschaftliche 

Wissen bezogen, steht man vor dem gleichen Problem: wenn die Mode so wichtig ist 

und aus dem ProzeB der Wissenserweiterung nicht wegzudenken ist, dann wird immer 

unklarer, wo der Fortschritt aufhort und die Mode beginnt. DaB diese Unterscheidung 

trotz aller Schwierigkeiten gemacht werden kann und muB, wird von Lichtenberg in 

einer sehr kantschen Formulierung beschworen: 

Man irrt sich, wenn man glaubt, daB alles unser Neues bloB der Mode 
zugehorte, es ist etwas Festes darunter. Fortgang der Menschheit muB 
nicht verkannt werden. [G 41; Hervorhbg. i. Text]. 

Das hort sich in der Theorie gut an, doch wie soil man in der Praxis unterscheiden? 

Im Prinzip muB man (wie Faust) Kriterien entwickeln, die definieren, welches zu 

erwerbende Wissen wichtig und relevant - also im aufgeklarten Sinne 

fortschrittsschwanger - ist und welches nicht. Was ist natiirlich und notwendig, was 

kunstlich und iiberfliissig? 
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c) Zur Trennung von Naturlichkeit und Kunstlichkeit 

In B 138 versucht sich Lichtenberg an einer klarenden Definition, was am 

Menschen natiirlich ist und was in den Bereich von Kunstlichkeit und Mode gehort: 

Den jetzigen Menschen kann man sich als aus zween zusammengesetzt 
vorstellen, dem natiirlichen Menschen und dem kiinstlichen, wovon 
der eine nach den ewigen Gesetzen der Natur und der andere nach den 
veranderlichen des Costume sich andert*. Bei der Schilderung des 
Menschen muB man hauptsachlich darauf sehen den einen von dem 
anderen zu unterscheiden. Zum natiirlichen Charakter rechne ich die 
Hauptstriche des Charakters der Konturen, bedachtig, schwermutig, 
still, lustig, Geek, Bemerker, Wahrheiten selbst erfunden, anderer ihre 
Eigenmacht verflieBen gemacht in das eigene System von Gesinnugen, 
der kunstliche Mensch alles bloB Angeklebte, Gelernte, es sei ein 
Kompliment oder eine groBe philosophische Wahrheit, alles 
Erzwungene, Eau de Lavande und rote Absatze usw... 
*man kann ihn zerfallen. 

Auffallig ist, wie der Unterschied zwischen Naturlichkeit und Kunstlichkeit mit 

auf den von miindigem Selbstdenken und unmiindigem Hinterherreden, reflektierter 

Aneignung und kritikloser Annahme reduziert wird. Selbst "groBe philosophischen 

Wahrheit[en]" - man muB hier wohl annehmen: mit Ausnahme der "ewigen Gesetze 

der Natur" - verfallen der Mode, wenn sie nicht in intellektueller Eigenarbeit 

entwickelt werden. Entscheidend ist nicht so sehr, was Philosophen und Gesinnungen 

enthalten, sondern wie der Mensch zu ihnen kommt. Freilich erschwert es diese 

Definition, "alles bloB Angeklebte" bzw. "Gelernte" vom allgemeinen Sitten- und 

Verhaltenscodex einer Gesellschaft zu unterscheiden, zumal einer, die sich nicht durch 
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die aufgeklarte Tradition der individuellen Hinterfragung dieser Normen auszeichnet. 

Das trifft beispielsweise aufs Mittelalter zu - und vielleicht ist es kein Wunder, daB 

Lichtenberg diese Konsequenz im letzten Sudelbuch L zieht, angesichts einer 

revolutionaren Gesellschaftsordnung, die ihren Mitgliedern alle moglichen "Costumes" 

und Gesinnungen anzuerziehen versucht: 

Jetzt fangt sich das Studium der Alten wieder zu heben an. Man glaubt 
nun da Erlosung zu finden und Beobachtungs-Geist und wahre Sprache 
der Natur wieder in Umlauf zu bringen. Einigen wenigen mag das 
freilich helfen, aber gewiB [ist] in diesem Getreibe sehr viel Mode, und 
des eigentlichen Wahren und mit menschlicher Natur und Vernunft 
Zusammenhangendes nur wenig. Im Rittergeist ist sehr vieles was sich 
an menschliche Natur anschlieBt, aber das eigentliche Treiben war 
Mode, Esprit du Corps; wahrend als man sich mitten drin befand hielt 
man alles fur notwendig. [L 275; Hervorhbg. i. Text]. 

Das ist ein fur den alteren Lichtenberg bezeichnendes Dilemma: auf der einen Seite 

das Wissen um die schier unbegrenzte Macht der Zeichen, auf der anderen Seite der 

Versuch, eine elementare, "natiirliche" Instanz abzugrenzen, die in Ermangelung 

genauerer Kenntnis etwas floskelhaft das "eigentlich Wahre" genannt wird. Der 

passionierte Semiotiker betatigt sich als strukturaler Ethnologe: soziale 

Verkehrsformen werden als Zeichensysteme entlarvt, denen objektiv nichts "eigentlich 

Wahres" anhaftet, die aber (um funktionsfahig zu sein) den jeweiligen Gesellschaften 

als notwendige und natiirliche Grundlage des Zusammenlebens erscheinen. Die 

Radikalitat der Analyse wird dort besonders deutlich, wo Lichtenberg vom "Esprit 

du Corps" der Ritterzeit direkt zum Zentrum abendlandischer Symbolik uberleitet: 
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Mit der christlichen Religion ist es eben so. Was fur ein Kriegen und 
Streiten und Rennen fur Gottes-Verehrung, man sollte zu manchen 
Zeiten fast geglaubt haben, der Mensch lebe bloii um zu beten und Gott 
zu verehren. Ich bin iiberzeugt, dafi hierin das meiste blofier Auswuchs 
ist. Es gibt schlechterdings keine andere Art Gott zu verehren, als die 
Erfiillung seiner Pflichten, und Handeln nach Gesetzen, die die 
Vernunft gegeben hat. [L 275; Hervorhbg. i. Text]7 9 7. 

Damit entsteht auf der umfassenden Ebene der Glaubens- und Kulturinterpretation 

noch einmal die Figur, der wir im Laufe der sprachphilosophischen Kritik an der 

chemischen Terminologie mehrfach begegnet sind. An die Stelle der Verabsolutierung 

eines Zeichensystems (Wissenschaftssprache, oktroyierte Kultur, Glaubensrituale) tritt 

die individuelle Aneignung des Bedeuteten im Rahmen einer kontinuierlichen Praxis 

(Experiment, Selbstdenken, "praktische Vernunft", tatiger Gottesglaube) 

Freilich handelt es sich hier um statische, idealtypische Unterscheidungen, die 

den fortlaufenden Prozefi des Eindringens der Kiinstlichkeit in menschliche 

Vernaltensweisen nicht veranschaulichen konnen. Wo aber "Affektation zur 

emsthaften Natur zu werden anfangt" [F 774], wird es immer schwieriger, 

anzugeben, was am Menschen kiinstlich ist, das es fruher vielleicht nicht wahr. Das 

Kiinstliche in alien seinen modischen Auswiichsen wird zum Ausgangspunkt, um ans 

1 9 7 A u f die offensichtliche Verwandtschaft des letzten Satzes mit der Lehre der praktischen 
Vernunft hat Lichtenberg im weiteren Verlauf der Eintragung selbst hingewiesen: "Es ist ein Gott kann 
meiner Meinung nichts anderes sagen, als ich fiihle mich bei aller meiner Freiheit des Willens genotigt 
Recht zu tun. Was haben wir weiter einen Gott notig? das ist er. Wenn man dieses mehr entwickelt, 
so kommt man meiner Meinung nach auf Herm Kants Satz" [L 275; Hervorhbg. i . Text]. 

198 
Geistesgeschichtlich kann man Denkfiguren dieser Art mit Lichtenbergs Protestantismus in 

Verbindung bringen. Vielleicht ware es angebracht, seine subjektzentrierte Experimentalpraxis aus 
der Idee der "guten Werke" anstelle des "wahren alleinseligmachenden Glaubens" sowie der 
individuellen Verbindung zu Gott herzuleiten. 
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"Wesentliche" zu gelangen. Lichtenberg hat das im Eintrag B 270, der eine gewisse 

Ahnlichkeit mit der Gedankenfiihrung von Kleists "Marionettentheater" aufweist, klar 

ausgedruckt: 

Nicht jedem ist es gegeben so zu schreiben, wie es dem Menschen in 
abstracto zu alien Zeiten und in alien Welt-Altern gefallen mufi. In 
einer Verfassung der Welt, wie die jetzige ist, gehort viel Kraft dazu 
nur immer im Wesentlichen zu wachsen, sehr viel Ballast um nicht 
wenn alles schwankt auch mit zu schwanken. Auf diese Art zu 
schreiben erfordert unstreitig die meiste Kunst, jetzo da wir meistens 
kiinstliche Menschen sind; wir mussen, so zu reden, das Costume des 
natiirlichen Menschen erst studieren, wenn wir natiirlich schreiben 
wollen. Philosophie, Beobachtung seiner selbst und zwar gnauere, 
Naturlehre des Herzens und der Seele iiberhaupt, allein, und in alien 
ihren Verbindungen, diese muB derjenige studieren, der fiir alle Zeiten 
schreiben will. Dieses ist der feste Punkt, wo sich gewiB die Menschen 
einmal begegnen, es geschehe auch wenn es wolle, ist ein solcher 
Geschmack der herrschende, so ist der Wert des menschlichen 
Geschlechts, mit den Mathematikverstandigen zu reden, ein groBtes, 
und kein Gott kann es hoher bringen. Wer nur fur etliche Jahre 
schreibt, nur fur eine Messe, oder nur fiir eine Woche, kommt mit 
wenigerem aus. 

Folgende Punkte mussen festgehalten werden: 

1. Als ruhender Pol inmitten der Schwankungen der Kunstlichkeit erscheint 

wieder die individuelle Selbstbeobachtung und -reflexion, deren Extrakt eine zeitlose 

Wahrheit darstellt. 

2. Die Erkenntnis dieser Wahrheit ist ein dialektischer ProzeB, in dessen 

Verlauf man zuerst das Universum der Kunstlichkeit durchlaufen muB, um 

abschlieBend ins Paradies der Wahrheit zu gelangen. 

3. Die Kultivierung dieser Erkenntnis fallt in den Bereich der Mode: die 
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"Naturlehre des Herzens und der Seele" wird quasi in Rucknahme von Punkt 2) als 

Sache des "herrschenden Geschmacks" beschrieben. 

4. Das "Natiirliche", das "alien Welt-Altern gefallen muB", wird den 

literarischen Auswiichsen der Kunstlichkeit gegeniibergestellt, die analog der neuen 

Presse zeitstrukturierende Merkmale enthalten. Der Zeitverlauf wird auf modisch 

bestimmte Aktualitaten zugespitzt; die hierin eingeschlossene Beschleunigung des 

Gegenwartsverfalls wird sprachlich durch eine einfache Progression veranschaulicht 

("fiir etliche Jahre", "fiir eine Messe", "fiir eine Woche"). 

d) Die Zeit der Mode 

Punkt 4) verdient besondere Aufmerksamkeit. Hier geht es letztlich um die 

problematische Verwandtschaft der Mode mit der Moderne199. Sehr allgemein 

gesprochen, muB es Beziehungen geben zwischen der Entwicklung des modernen 

FortschrittsbewuBtseins - dem von Koselleck diagnostizierten Auseinanderklaffen 

von "Erfahrungsraum" und "Erwartungshorizont" - und der kollektiven Gewohnung 

an den rapiden Wechsel der Zeichen und Konventionen, mit der die nun offenen 

Gegenwarten ausgestattet werden. Der Unterschied zwischen ihnen entspricht dem in 

Vgl . hierzu und furs folgende Habermas, Der philosophische Dikurs der Moderne, S. 18ff., 
und Baudrillard, L'echange symbolique et la mart, S. 131-151. 
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3 b) besprochenen Unterschied zwischen der modernen, diachron ausgerichteten 

Berichterstattung und der diskontinuierlichen, apokalyptisch orientierten 

Augenblickspoetik revolutionarer Reportagen. Zwar weiB das moderne 

Entwicklungsdenken, daB das, was kommt, bestimmt nicht das sein wird, was war, 

aber es wird an einer Verbindung festgehalten, deren hervorstechendstes Merkmal 

eine kausale (oder der Kausalitat verwandte) Verknupfung ist. Die gesamte moderne 

Aufklarungsideologie der kollektiven und individuellen Perfektibilitat wurde in sich 

zusammenbrechen, wenn man nicht mehr davon ausginge, daB Aktionen der 

Gegen wart Zustande der Zukunft beeinflussen. Die Mode schafft diese Kausalitat ab. 

Es gibt kein berechenbares Nach-, sondern nur ein sich anhaufendes 

200 

Hintereinander ; die Verbindungen der Moden untereinander sind nicht kausal, 

finalistisch oder teleonomisch zu bestimmen, sondern einzig struktural in Form einer 

einfachen Opposition: etwas ist heute "in Mode", weil es Ausdruck einer neuen Norm 

ist, deren innovativer Charakter allein darin besteht, gestern noch keine Norm 
• 207 gewesen zu sein 

Kleist, der sich auf Mode verstand, hat das mit Blick auf franzosische Verhaltnisse klar erkannt: 
"Zwei Reisende, die zu zwei verschiedenen Zeiten nach Paris kommen, sehen zwei ganz verschiedene 
Menschenarten. Ein Aprilmonat kann kaum so schnell die Witterung wechseln, als die Franzosen mit 
ihrer Kleidung...und die Philosophen mogen uns von Menschengattungen erzahlen was sie wollen, in 
Frankreich gleicht jede Generation weder der, von welcher sie abstammt, noch der, welche ihr folgt" 
[Gesamtausgabe, Band 6, S. 213 (Brief vom 16. August 1801 an Luise v. Zenge)]. 

201 
Baudrillard hat das in L 'echange symbolique et la mort unmiBverstandlich ausgedriickt: "II n'y 

a de mode que dans le cadre de la modernity. C'est-a-dire dans un schema de rupture, de progres et 
d'innovation. Dans n'importe quel contexte culturel, 1'ancien et le 'moderne' alternent 
significativement. Mais il n'existe que pour nous, depuis les Lumieres et la Revolution industrielle, 
une structure historique et polemique de changement et de crise. II semble que la modernite mette en 
place simultanement un temps lineaire, celui du progres technique, de la production et de l'histoire, 
et un temps cyclique, celui de la mode. Contradiction apparente, car en fait la modernity n'est jamais 
rupture radicale. La tradition n'est pas davantage la preeminence de 1'ancien sur le nouveau: elle ne 
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Dafi historischer Fortschritt und modischer Wandel allein schon deshalb 

auseinandertreten, weil dieser sich so viel schneller zuzutragen scheint als jener, wird 

im 18. Jahrhundert zum Problem. Die Beschleunigung des Lebens durch die Mode 

ist Lichtenberg nicht entgangen: 

Seitdem man Wissenschaft zu nennen beliebt, anderer torigte Meinugen 
zu kennen, die man vielleicht aus einer einzigen Formul nach den 
Regeln einer ganz mechanischen Erfindungskunst herstellen konnte, und 
sich iiberall durch Mode, Gewohnheit, Ansehen und Interesse leiten 
lafit, ist dem Menschen die Lebenszeit zu kurz geworden [F 434]. 

Das riihrt an den Topos der Zunahme der kulturellen Geschwindigkeit, der im letzten 

Abschnitt am Beispiel der Beschleunigung der asthetischen und publizistischen 

Wirklichkeitsverarbeitung erlautert wurde - und der auch fur den vom " Erxleben"-

Herausgeber beklagten "scharfen Trab, den die Physik jetzt reitet" [SB 4:632] 

verantwortlich ist. Mit dem allgemeinen zugrundeliegenden Gesetz, das eine gewisse 

Ahnlichkeit mit den Zeiterlebnissen Hans Castorps aufweist, war Lichtenberg 

personlich vertraut: 

Ich habe sehr oft folgendes bemerkt: je mannigfaltiger die Bewegungen 
sind, die sich ereignen, desto geschwinder verstreichen die Tage, allein 
desto langer dunkt einen die vergangene Zeit, die Summe dieser Tage, 

connait ni l'un ni l'autre - c'est la modernity qui invente les deux a la fois, du coup, elle est toujours 
en meme temps neo et retro, moderne et anachronique. Dialectique de la rupture, elle devient tres vite 
dynamique de l'amalgame et du recyclage. En politique, dans la technique, dans l'art, dans la culture, 
elle se definit par le taux de changement tolerable par le systeme sans qu'il soit rien change" a 1'ordre 
essentiel. Ainsi la mode n'y contredit pas du tout: elle enonce simultanement tres clairement le mythe 
du changement...et la loi structurale du changement: c'est qu'il est fait du jeu des modeles et des 
oppositions distinctives, done d'un ordre qui ne le cede en rien au code de la tradition" [L'echange 
symbolique et la mort, S. 135; Hervorhbg. i . Text]. Schwierigkeiten bereitet einzig das Adjektiv 
"cyclique"; es sei denn, man liest es nicht als "kreisformig", sonder nur als "in sich geschlossen". 
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hingegen je einformiger die Beschaftigung, desto langer werden einem 
die Tage, und desto kurzer die vergangene Zeit oder ihre Summe [F 
1021]. 

Lotman und Uspensky verweisen in ihrer Studie iiber die semiotischen Mechanismen 

der Kultur auf den russischen Schriftsteller Strakhov, der in seiner Korrespondenz 

iiber Mode das ironische Dekret formuliert, daB keine Farbe eines Materials langer 

202 

als ein Jahr gebraucht werden darf . Aber das ist verglichen mit der folgenden 

Bemerkung Lichtenbergs aus dem Aufsatz "Ein neuer Damenazug" reinstes 

Schnecken tempo: 

Die groBten Leser der Modejournale und die einsichtsvollsten Kenner 
von Damenputz, haben sich seit jeher beklagt, daB dieses uber die 
ganze Erde in Erfindungen unerschopfliche Geschlecht wo es auf 
Zierde ankommt, noch nicht auf den Einfall gerathen ist, den 
Modenwechsel, der jetzt auf langweilige Monathe oder Wochen 
eingeschrankt bleibt, auf Minuten und Sekunden zuriick zu bringen. 
Was ich hier meine, ist, es muflte mehr augenblickliche Veranderung 
in dem Damenputze seyn [VS 5:271]. 

Es ist fur Lichtenbergs (gewissermaBen prastrukturalistischen) Modebegriff sehr 

aufschluBreich, daB dieser Aufforderung keine Phantasie iiber rapiden Modewechsel 

folgt, sondem die ironische Beschreibung eines modischen Gebarens - namlich der 

acht verschiedenen Arten, wie man einen dreieckigen Hut tragen kann. Das Ergebnis 

ist "[n]ichts geringeres als eine ganze Sprache, wovon dieses kaum acht Stammworter 

fur den Hut sind, die aber sehr reich ist, und ihre eigenen Wendungen und Figuren, 

Lotman/Uspenksy, "On the Semiotic Mechanism of Culture", S. 225. 
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ihre eigene Prose und Poesie hat" [VS 5:275f.]. Im Prinzip wiederholt Lichtenberg 

203 

(unter Hinzufiigung der 1796 obligatorischen Seitenhiebe in Richtung Frankreich ), 

was er angesichts der grassierenden Physiognomie mit dem "Fragment von 

Schwanzen" [SB 3:533-538] - der lavaterschen Analyse von Schweineschwanzen und 

studentischen Haartrachten - ansatzweise durchgefiihrt oder mit der linn&schen 

Taxonomie franzdsischer Freiheitsbaume angekiindigt hatte: die Ubertragung 

wissenschaftlicher Untersuchungs- und Darstellungsmethoden auf ganzlich 

nichtwissenschaftliche, "modische" Gebiete . Die Verwissenschaftlichung besteht 

aus der Bereitstellung eines Vokabulars, um das Modegebiet als Zeichensystem nach 
205 

dem Modell der Sprache besprechen zu konnen . Eine strukturale Analyse dieser 

Art schlieBt ein, daB der Wandel der Mode analog den phonologischen und 

grammatikalischen Wandlungen grofitenteils immanenten GesetzmafJigkeiten 

unterworfen ist und nur bedingt von aufteren Entwicklungen abhangt . Eigentlich 
203 

Etwa gleich die erste Hutstellung: "Mit dem breiten Ende voraus, die Kokarde hinten und tief 
in das gliihende Gesicht gedriickt, was fur Muth spricht nicht aus ihm, selbst da, wo die Sonne nicht 
scheint?" [VS 5:272]; oder bei der Semiotik des "Spazier-Kniippels": "Der...ist freylich beredter, aber 
doch immer nur in gewissen Fachern, Meum und Teum, Menschenrechte, Raum und Zeit u.d.gl." 
[ibid: 277f.]. 

2 0 , * V g l . hierzu auch die Parodie des feurigen Kunsturteils bei der Bewertung der Kartenspielbilder 
in B 17 oder die "Abhandlungen fiber Schlfissellocher..., die so wichtig klangen, als ein Jus naturae 
und eben so lehrreich waren" [B 195]. 

205 
Das Schema laBt sich auch umkehren, Sprache kann durch Mode klassifiziert werden: "Eine 

Damen-Frisur a I'artichaut. Trachten a la Tcoke, a la Henri quatre, a la Poniatowsky, a la Duchesse, 
gewisse Stiicke heifJen Pet en Pair, ein Fichu, sie tragen considerations, pretensions, poches de paris. 
entredeux, pelerines pp. Konnte man nicht die verschiedenen Schreib-Arten so benennen?" [C 102]. 

2 0 6 "Whereas the necessity for change in the lexical system can be explained by the need for a 
different concept of the world to be reflected in the laguage, phonological change is an immanent law 
of the system itself Or, to take another revealing example, the system of fashion can be studied in 
connection with various external processes: from the laws of industrial manufacture to socio-aesthetic 
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weiB niemand, warum die Mode A der Mode B folgt; man kann nur sehr allgemein 

das bekannte dynamische Paradox der Normativitat in der Mode hinzuziehen: jede 

einzelne Mode versucht, zur Norm zu werden, doch die Voraussetzung hierfur ist das 

207 

permanente Aushebeln anderer Normen . AnlaBlich der grofien physiognomischen 

Mode kommentiert Lichtenberg den Widerspruch zwischen iiberhohtem Anspruch und 

tatsachlicher Kurzlebigkeif. 

Die Sache, wovon hier die Rede ist, ist die Physiognomik. und die 
...Parteien sind kein geringer Teil der guten Gesellschaft unsers 
Vaterlandes. Nach beider Grundsatzen lassen sich zerstreute 
Amerkungen dariiber in einem Taschen-Kalender rechtfertigen. Nach 
ersteren ist es das epochgemachende Weltumschaffende, und nach 
letzteren Brauchbarkeit fur das Jahr 1778 auf der Toilette [SB 3:263]. 

Als Ergebnis dieser Anmerkung zur Mode bei Lichtenberg sind vier wichtige 

Punkte festzuhalten: 1) das Auseinanderklaffen von gesellschaftlichem Fortschritt 

und modischem Wandel, 2) die Beschleunigung des letzteren, 3) die Erkenntnis, dafi 

es sich bei der Mode um ein primar geschlossenes, d.h. in erster Linie immanenten 

Entwicklungsgesetzen unterworfenes Gebilde handelt, und 4) die Neigung, modische 

Phanomene vermittels wissenschaftlicher Untersuchungsmodelle zu erfassen, wodurch 

die explizite Abwertung der Mode gegeniiber dem "wahren" oder "relevanten" 

Bereichen des Lebens implizit etwas ruckgangig gemacht wird. Die Autonomic der 

ideales. However, at the same time, fashion is clearly a synchronically closed system with the specific 
quality that it undergoes change". (Lotman/Uspensky, S. 224f.]. 

2 0 7 V g l . Lotman/Uspensky, S. 225. 
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Mode erschafft einen autonomen Zeitbereich, der sich vom gesellschaftlichen absetzt 

und das Leben nach dem eigenen Bild formt: "Ein Madchen, kaum zwolf Moden alt" 

[K 251; Hervorhbg. i. Text]205. So wie die Presse sich ein "Zeitungs-All" schafft, 

so baut sich die Mode ihr eigenes Universum. Es hat eine eigene Zeit, die sich nicht 

durch einen kontinuierlichen Verlauf auszeichnet, sondem durch ein unverbundenes, 

bis zum Minutentakt beschleunigtes Nacheinander. In diesem Universum konnen alle 

Dinge und Handlungen der Welt heimisch werden, darunter naturlich auch die 

Literatur: "Ich rede nicht von Jahrhunderten sondem von Leipziger Messen" [E 

127]209. 

Im folgenden Abschnitt sollen zwei Aspekte herausgegriffen werden: die 

verstarkte Hinwendung zum Kleinen und Fluchtigen sowie die (oft wissenschaftlich 

durchdachte) Bedeutung, die Lichtenberg ihnen widmet. Wir haben bereits zwei ihrer 

"heimischen Gebiete" kennengelernt: Presse und Mode. Als Einfuhrung in den 

nachsten Abschnitt soil ein verwandtes, "konkreteres" Phanomen vorgestellt werden: 

die Wahrnehmung der Stadt. 

Gravenkamp hat jiingst berichtet, dafi es sich hier um Lichtenbergs Wiedergabe der fehlerhaften 
Grabinschrift von Charlotte Dieterich, geb. Michaelis handelt (der Tochter des Gottinger Orientalisten 
und jiingeren Schwester Caroline Bohmers bzw. Schlegels bzw. Schellings), die zwolf Monate nach 
ihrer Heirat verstarb. Siehe Horst Gravenkamp, " 'Ein Madchen, kaum zwolf Moden alt'. Lotte 
Michaelis, Sigmund Freud. Hintergrunde eines Lichtenberg-Aphorismus", Lichtenberg-Jahrbuch 1989, 
S. 161-175. 

209 
Naheres im libernachsten Abschnitt iiber das Universum der Schrift. 
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5 Zeichenlust und Kleinigkeiten 

a) Der Blick vom Chateau und die Strafien von London 

Im Abschnitt 1:3 a) ("Une langue bien faite und ihre Gegner") wurde die 

Verankerang der neuen chemischen Terminologie in der analytischen Philosophie 

Condillacs besprochen. Lavoisier hatte gleich zu Beginn des "Discours Preliminaire" 

in der Traite die Verwiesenheit der neuen Chemie auf Condillacs 

erkenntnistheoretische Pramissen in einer Zitatencollage eingefiihrt: 

C'est en m'occupant de ce travail que j'ai mieux senti que je ne l'avais 
encore fait jusqu'alors 1'evidence des principes qui ont 6te posSs par 
l'abbe de Condillac dans sa Logique et dans quelques autres de ses 
ouvrages. II y Stablit que nous nepensons qu 'avec le secours des mots; 
que les langues sont de veritables methodes analytiques; que I'algebre 
la plus simple, la plus exacte el la mieux adoptee a son objet de toutes 
les manieres de s'enoncer, est a la fois une langue et une methode 

'ue; enfin, que I'art de raisonner se reduit a une langue bien 

Wie man sich den ProzeB analytischer Erkenntnisgewinnung vorzustellen habe, 

erlautert Condillac im zweiten Kapitel der Logique am bekannten Beispiel des Blicks 

vom Chateau: 

Je suppose un chateau qui domine sur une campagne vaste, abondante, 

Lavoiser, Oeuvres, Band 1, S. 1 (Hervorhbg. i . Text). Siehe auch ibid., S. 14f. 
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ou la nature s'est plue a repandre la variety, et ou l'art a su profiter des 
situations pour les varier et embellir encore. Nous arrivons dans ce 
chateau pendant la nuit. Le lendemain, les fenetres s'ouvrent au 
moment ou le soleil commence a dorer 1'horizon, et elle se referment 
aussitot277. 

Weil die Fenster nur kurz geoffnet werden, hat sich den Beobachtern die Landschaft 

nicht einpragen konnen; es hilft auch nichts, wenn man sie wiederholt kurz offnet. 

2/2 

Erst wenn sie uber langere Zeit aufbleiben ("tant que le soleil sera sur 1'horizon" ), 

haben die Beobachter Gelegenheit, die Landschaft wirklich wahrzunehmen. Es beginnt 

der analytisch-synthetische ProzeB der analyse, der in 1:3 beschrieben wurde: das 

scheinbar ungeordnete Nebeneinander der Eindrucke wird in seine Bestandteile zerlegt 

(decomposition), die beherrschenden Elemente werden ausgewahlt und auf ihre 

gegenseitigen Beziehungen hin analysiert; darauf folgt die Einbeziehung der 

unwichtigeren Eindrucke, bis das analysierte Hintereinander in eine strukturierte 

Simultanitat zuriickverwandelt werden kann (recomposition). Diese organisierte 

Hierarchie der Wahrnehmung wurde von den Vatern der neuen chemischen 

Terminologie lexikalisch in der Verbindung von Elementbeschreibung und 

Endsilbenvariation nachvollzogen. 

Der Blick vom Chateau beruht auf einigen Umstanden, die von Condillac als 

gegeben vorausgesetzt und nicht diskutiert werden. Wenn man sich jedoch diese 

Scheintrivialitaten naher anschaut, merkt man, daB sie den gesamten ProzeG der 

2 1 1 Condillac, Oeuvres, Band 2, S. 374. 

2 1 2 Condillac , S. 375. 
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analyse erst ermdglichen, weil sie Rahmenbedingungen erstellen, die der analytisch-

synthetischen Erkennntisweise am besten angemessen sind. Zu ihnen gehoren: 

a) Der Beobachter nimmt eine erhohte Position ein ("une chateau qui domine 

sur une campagne vaste"), er befindet sich dem Beobachteten gegeniiber in einer 

privilegierten, quasi gottahnlichen Stellung. 

b) Das Blickfeld ist beinahe unbegrenzt. 

c) Die natiirliche Anordnung der Landschaft ist durch kunstlerische Eingriffe 

erhoht worden ( "et ou l'art a su profiter des situations pour les varier et embellir"). 

Der Beobachter steht nicht einer ungeordneten romantischen Wildnis gegeniiber, 

27 ? 

sondern einer - vielleicht sogar parkahnlichen - Landschaft , die ihre 

Wahrnehmung vorordnet. 

d) Diese Prastrukturierung der Wahrnehmung durch die Natur ergibt sich aus 

der hierarchischen Presentation der Objekte. Manche ziehen die Wahrnehmung sofort 

auf sich, sie sind beherrschender, wichtiger; andere sind ihnen untergeordnet274. Das 

ist ein entscheidender Mechanismius in der Erkenntnistheorie Condillacs, weil 

dadurch nahegelegt wird, die Dominanz eines Objekts im sinnlichen Bereich als 

natiirliche Dominanz auszulegen, bzw. das, was nicht oder nur nebenbei gesehen 

213 
Der Begriff "Landschaft", der hier sehr bewuBt verwandt wird, gibt diese kiinstliche Ordnung 

bereits vor; denn Landschaft ist eine kulturelle, keine geographische Kategorie. Es gibt sie nicht, sie 
wird nur gesehen. 

2 1 4 " O r quel est cet ordre? La nature l'indique elle-meme; c'est celui dans lequel elle offre les 
objets. II y en a qui appellent plus particulierement les regards; ils sont plus frappans; ils dominent; 
et tous les autres semblent s'arranger autour d'eux pour eux. Voila ceux qu'on observe d'abords; et, 
quand on a remarqu6 leur situation respective, les autres se mettent dans les intervalles, chacun a leur 
place" [Condillac, S. 375]. 
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wird, in der Erkliirung der Wahrgenommenen auszulassen bzw. zu vernachlassigen. 

e) Es wird davon ausgegangen, daB bei mehrmaliger kurzer Offnung der 

Fenster die jeweils wahrgenommene Landschaft immer die gleiche ist. Diese scheinbar 

auBerst triviale Voraussetzung ergibt sich aus der GewiBheit, daB i) sich in der 

Landschaft nichts bewegt und verdndert (z.B. laufen keine Walder aufs SchloB zu), 

2/5 

und ii) die Landschaft auch dann noch da ist, wenn die Fenster geschlossen sind 

f) Die Analyse dieses 'harmlosen' Eindrucks ist eher Sache der Wahrnehmung 

als der Erinnerung. DaB ein Eindruck zu schockhaft und/oder zu ratselhaft sein kann 

und daher einer langeren Verdauungs- oder Verarbeitungsphase bedarf, an deren Ende 

die Erkenntnis dessen steht, was der sinnliche Eindruck verborgen hatte, spielt bei 

Condillac keine Rolle. 

Der abschlieBende Punkt f) hangt unmittelbar mit d) zusammen: weil die 

Ordnung der Erklarung von der der Natur vorgegeben ist, eriibrigen sich 

nachtragliche Ausdeutungsversuche. In den Augen Condillacs konnen sie nur zur 

Uberinterpretation des Eindrucks fiihren, die Bedeutungen entdeckt und Schliisse 

zieht, wo die Natur keine angelegt hat. Damit ist eines der Hauptcharakteristika der 

Erkenntnistheorie Condillacs ihre semiotische Eindammung: der Versuch, die 

Zeichenhaftigkeit der Welt rigoros zu beschranken. Bei Kindern sei diese Okonomie 

215 
Annahme i) ist, wie wir gleich sehen werden, im Zusammenhang mit Lichtenbergs 

"Wahrnehmungstruktur" sehr wichtig. Annahme ii) ist hier nur der Vollstandigkeit halber erwahnt 
und bezieht sich auf Moglichkeiten, die sich aus der Kopenhagener Deutung der Quantenmechanik, 
genauer, der Interpretation der Wellenfunktion Psi in der Schrodinger-Gleichung als 
Wahrscheinlichkeitswelle ergeben. Auf den Blick vom Chateau bezogen, wurde das bedeuten, daB die 
Landschaft erst durch das Offhen der Fenster Gestalt annimmt und diese Gestalt daher nicht 
objektiviert werden darf. 
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gewahrleistet, weil sie sich - so Condillac - mit ihren Fragen auf unmittelbare 

Bedurfnisbefriedigung konzentrieren. Bei Erwachsenen jedoch kommen andere 

zeichenschaffende Neigungen wie Neugierde, Meinungen und Moden hinzu, die mit 

ihren Fehlschlussen und ihrem uberflussigem Hineinlesen arbitrarer Bedeutungen 

einen Verfall der Sprache und der analytischen Denkfahigkeit nach sich ziehen. 

Or, quand on se fut assure de satisfaire aux besoins de premiere 
neeessite, on s'en fit de moins necessaires: de ceux-la on passa a de 
moins necessaires encore, et Ton vint par degres a se faire des besoins 
de pure curiosity, des besoins d'opinions inutiles, & tous plus frivoles 
les uns que les autres. 
Alors on sentit tous les jours moins la neeessite d'analyser; bientot on 
ne sentit plus le d6sir de parler, et on parla avant d'avoir des idees ce 
qu'on voulait dire(...) 
Alors un premier jugement faux en fit porter un second, et bientot on 
en fit sans nombre. L'analogie conduisit d'erreurs en erreurs, parce 
qu'on etoit consequent276. 

Mangelhafte Denkweisen fuhren dazu, daB falsche Schlusse aus korrekten 

Ausgangsbedingungen gezogen werden. Schuld ist die Veranlagung des Denkenden, 

sich von "curiositS", "besoins d'opinions inutiles & tous plus frivoles" leiten zu 

lassen - ein Vorwurf, dem sich Lavoisier in der Traite vorbehaltlos anschlieBt 

Doch hinter der Anweisung, Eindrucke richtig zu analysieren, steht das implizite 

*'°Condillac, S. 399. 

PI 7 
II n'en est pas de meme dans l'6tude et dans la pratique des sciences: les faux jugements que 

nous portons n'interessent ni notre existence ni notre bien-etre; aucune interet physique ne nous oblige 
de nous rectifier: 1'imagination, au contraire, qui tend a porter continuellement au dela du vrai; 
1'amour-propre et la confiance en nous-memes, qu'il sait si bien nous inspirer, nous sollicitent a tirer 
des consequences qui ne derivent pas immediatement des faits; en sorte que nous sommes en quelque 
facon interesses a nous seduire nous-memes" [Lavoisier, Band 1, S. 3]. 
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Gebot, die richtigen Eindrucke zu analysieren. Der Mensch kann sich auf etwas 

konzentrieren, was gar nicht erst zum Ausgangspunkt einer Analyse hatte gemacht 

werden sollen. Dieses Verbot setzt voraus, dafi man weiiJ, was "wichtig" bzw. der 

Analyse wiirdig ist und was nicht. So wie sich der Eindruck einer Landschaft aus 

Elementen zusammensetzt, von denen die einen wichtig (weil augenfallig) sind und 

die anderen nicht, so existiert auch eine fraglos vorausgesetzte Unterscheidung 

zwischen wichtigen und unwichtigen Eindriicken. Das ermoglicht eine Okonomie des 

Erkenntnismaterials, die zwar die Anwendung der systematischen Erkenntnisweise 

beschrankt, aber dadurch funtionsfahiger macht: 

Ce systeme resserre naturellement mes connoissances dans la sphere 
d'un petit nombre de besoins, et d'un petit nombre de choses a mon 
usage. Mais si mes connoissances ne sont pas nombreuses, elles sont 
bien ordonnees 

Was passiert aber, wenn es keine einsichtige (im wortlichen und iibertragenen Sinne) 

Rangordnung der Objekte eines Eindrucks gibt? Wenn dariiber hinaus auch keine 

Kriterien fur so eine Rangordung der Eindrucke an sich bestehen? Wenn es keinen 

erhdhten Beobachter gibt, der auf eine immergleiche, harmonisch gebildete Landschaft 

hinausblickt, deren Strukturiertheit die Struktur ihrer Analyse vorwegnimmt? Was 

geschieht, wenn es sich stattdessen um einen Beobachter mitten im Geschehen handelt; 

einem Geschehen, das sich standig wandelt, aus fluchtigen Augenblickseindriicken 

'Condillac, S. 393. 
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besteht und dessen einziges beherrschendes Strukturmerkmal - falls es iiberhaupt 

als solches bezeichnet werden kann - die chaotische Unverbundenheit von tausend 

Kleinigkeiten ist? 

Mais si, semblables a des hommes en extase, nous continuons.. .de voir 
a-la-fois cette multitude d'objets differens, nous n'en saurons pas plus 
lorsque la nuit surviendra, que nous n'en savions lorsque les fenetres 
qui venoient de s'ouvrir se sont tout-a-coup refermees 1 9 . 

Unverbundenheit des Eindrucks - die als mangelnde Zurechnungsfahigkeit 

stigmatisiert wird - anstelle von Struktur: wann tritt dieser Fall ein? Wenn es 

sich etwa nicht mehr um eine taghelle, harmonisch gestaltete Parklandschaft handelt, 

sondern um eine abendliche Stadfi - Man vergleiche den Blick vom Chateau mit 

Ausziigen aus dieser 1775 entstandenen Schilderungen der Londoner Cheapside und 

Fleet Street: 

Stellen Sie sich eine Strase vor etwa so breit als die Weender, aber, 
wenn ich alles zusammennehme, wohl auf 6mal so lang. Auf beyden 
Seiten hohe Hauser mit Fenstern von Spiegel Glas. Die untern Etagen 
bestehen aus Boutiquen und scheinen gantz von Glas zu seyn; viele 
tausende von Lichtern erleuchten da Silberladen, Kupferstichladen, 
Bticherladen, Uhren, Glas, Zinn, Gemahlde, Frauenzimmer=Putzund 
Unputz, Gold, Edelgesteine, Stahl=Arbeit, Caffeezimmer und Lottery 
Offices ohne Ende. Die Strafte laBt, wie zu einem Jubelfeste illuminirt, 
die Apothecker und Materialisten stellen Glaser...mit bunten Spiritibus 
aus und iiberziehen gantze Quadratruthen mit pupurrothem, gelbem, 
grunspangriinem und Himmelblauem Licht. Die Zuckerbacker blenden 
mit ihren Kronleuchtern die Augen, und kiitzeln mit ihren Aufsatzen 

ibid. (Hervorhbg. von mir). 
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die Nasen...Dem ungewohnten Auge scheint dies alles ein Zauber220; 
desto mehr Vorsicht ist nothig, alles gehorig zu betrachten; denn kaum 
stehen sie still, Bums! lauft ein Packtrager wider sie an und rufft By 
your leave wenn Sie schon auf der Erde liegen. In der Mitte der Strase 
rollt Chaise hinter Chaise, Wagen hinter Wagen und Karrn hinter 
Karrn. Durch dieses Getofie, und das Sumsen und Gerausch von 
tausenden von Zungen und Fiiflen, horen Sie das Gelaute von 
Kirchthurmen, die Glocken der Postbedienten, die Orgeln, Geigen, 
Leyern und Tambourinen englischer Savoyarden...Auf einmal rufft 
einer dem man sein Schnupftuch genommen: stop thief und alles rennt 
und driickt und drangt sich...Ehe Sie es sich versehen, nimmt Sie ein 
schones, niedlich angekleidetes Madchen bey der Hand: come, My 
Lord, come along, let us drink a Glass together, or I'll go with you if 
you please; dann passirt ein Ungliick 40 Schritte vor Ihnen; God bless 
me, rufen Einige, poor creature ein Anderer; da stockt's und alle 
Taschen mussen gewahrt werden, alles scheint Antheil an dem Ungliick 
des Elenden zu nehmen, auf einmal lachen alle wieder, weil einer aus 
versehen sich in die Gosse gelegt hat; look there, damn me, sagt ein 
Dritter und dann geht der Zug weiter.. .In Gottingen geht und sieht man 
wenigsten von 40 Schritten her an, was es giebt; hier ist man 
(:hauptsachlich des Nachts und in diesem Theil der Stadt (the City):) 
froh, wenn man mit heiler Haut in einem Neben GafJgen den Sturm 
auswarten kann. Wo es breiter wird, da lauft alles, niemand sieht aus, 
als wenn er spatzieren ginge und observirte, sondern alles scheint zu 
einem sterbenden gerufen. Das ist Cheapside und Fleet Street an einem 
December Abend [Bw l:488f.]. 

Lichtenbergs atemlose Schilderung - die mehrfach die erste Grofistadtbeschreibung 

22/ 
der deutschen Literatur genannt worden ist - steht im diametralen Gegensatz zu 

Und das zunachst einmal, weil die neuen Beleuchtungsverhaltnisse Nacht in Tag verwandeln: 
eine technische Errungenschaft, die direkt mit Lavoisiers Forschungen uber Verbrennungsvorgange 
zusammenhingen. Vgl . Wolfgang Schivelbusch, Lichtblicke. Zur Geschichte der kiinstlichen Helligkeit 
im 19. Jahrhundert (Frankfurt/M: Fischer Taschenbuch Verlag, 1986), S. 12, 17, 142, 187ff. 

221 
Wolfgang Kayser, Das sprachliche Kunstwerk (Bern: 1948), S. 211; Requadt, Lichtenberg, S. 

11; Promies, Lichtenberg, S. 50; Karl Riha, Cross-Reading und cross-Talking. Zitat-Collagen als 
poetische und satirische Technik (Suttgart: Metzler 1971), S. 5. Vgl . auch Mautner, Lichtenberg. 
Geschichte seines Geistes, S. 138, und Riha, Die Beschreibung der grofien Stadt. Zur Entstehung des 
Grofistadtmotivs in der deutschen Literatur,ca. 1750 bis ca. 1850 (Bad Homburg/Berlin/Ziirich: 1970), 
S. 45ff. 
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Condillacs Blick vom Chateau: Statt Distanz, Weite, Ubersicht, Ruhe, Ordnung und 

Beschrankung auf die Augen das Mitgerissenwerden des Beobachters in einem 

kakophonen, Auge, Nase, Ohren und Unterleib gleichermaBen angreifenden 

Durcheinander. Die Landschaft urns Chateau zeichnet sich durch eine einsichtige 

hypotaktische Gliederung aus, die StraBen von London kennen kein abgestuftes 

Ordnungsgefuge, sondem nur ein gehetztes parataktisches Nach- und Nebeneinander, 

das nur mit der Allzweckkonjunktion "und" zusammengehalten werden kann ( "und 

alles rennt und driickt und drangt sich"). Der entspannte, topographisch 

ausgezeichnete Beobachter kann seine Landschaft in klare Satze fassen; das 

Tohuwabohu Londons ist, wie Lichtenberg selbst zum Ausdruck bringt, bis in die 

zerstuckelte Syntax hinein spiirbar: "Bis hierher habe ich fast, wie man sagt, in einem 

Odem weg geschrieben, mit meinen Gedanken mehr auf jenen Gassen, als hier. Sie 

werden mich also entschuldigen, wenn es sich zuweilen hart und schwer liest, es ist 

die Ordnung von Cheapside" [Bw l:489f.]. Im Gegensatz zu Condillacs ruhiger 

Parklandschaft sind die StraBen von London aus fluchtigen Eindriicken 

zusammengesetzt, deren Unwiederbringlichkeit in der abschlieBenden Verkniipfung 

von Stadt und Tod ("alles scheint zu einem sterbenden gerufen" ) zusammengefaBt 

wird. 

Es kann der Einwand erhoben werden, daB sich diese Stellen nicht vergleichen 

lassen, weil es sich im Falle Lichtenbergs um eine "dokumentarische" Schilderung 

eines tatsachlichen Erlebnisses handelt, bei Condillac aber um eine Veranschaulichung 

im Dienste der Philosophie. Aber so wie im Falle Condillacs der sinnliche 
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Wahrnehmungsakt erkenntnistheoretisch pradiziert und mit einem bestimmten 

wissenschaftlichen Sprachverhalten kurzgeschlossen wird, so laBt sich auch bei 

Lichtenberg ein Zusammenhang zwischen "Londoner" Erlebnissen und seinem 

Umgang mit Sprache und Wissenschaft herstellen. "Niemals vorher und nachher ist 

222 

Lichtenberg so kuhn, so kraftvoll, so geradwuchsig gewesen" schreibt Promies 
223 

iiber die englischen Jahre ; das riihrt nicht zuletzt daher, daB der unbandige Seh-

und Neuigkeitentrieb Lichtenbergs einem kongenialen urbanen Szenario 

gegeniibersteht. Was Cheapside und Fleet Street auszeichnet, wird zum denkerischen 

Prinzip: der Versuch, dem Ansturm des Kleinen, Fluchtigen und Ausschnitthaften zu 

begegnen. Vor diesem Hintergrund klart sich die in 1:9 f) angedeutete Wichtigkeit, 

die Lichtenberg den neuen Techniken der Vergrofierung und Verkleinerung (Teleskop 

und Mikroskop) einraumt. Sie vermogen den Blick zu konzentrieren, im Interesse 

wissenschaftlicher Erkenntnis die unkontrollierbar gewordene Datenfiille der Welt 

einzudammen. Blumenberg merkt hierzu an: 

Die radikalste Relativierung der technischen Optik hat Lichtenberg in 
dem Gedanken vollzogen, durch Verkleinerung seien mehr 
Entdeckungen gemacht worden als durch Vergrofierung: Der schdnste 
gestirnte Himmel sieht uns durch ein umgekehrtes Fernrohr leer aus. 
Wir sehen noch zu viel, um sehen zu konnen, worauf es ankommt. Das 
ist die Ankiindigung des Theorems der 'Reizuberflutung' und seines 
Korrelats, Reduktion der Informationsaufnahme sei die Bedingung der 

222 
Promies, Lichtenberg, S. 51. Die Betonung liegt auf dem bedenklichen Adjektiv 

"geradwuchsig". 
223 

Die beste Arbeit uber diese Zeit ist die von Hans Ludwig Gumbert herausgebene 
Dokumentation Lichtenberg in England (Wiesbaden: Harassowitz, 1977). 
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Moglichkeit des Menschen zu existieren224 

Allerdings trifft auch das Gegenteil zu. Der Mikrokosmos kann das Chaos des 

entfesselten Makrokosmos reproduzieren; und der Drang, ihn zu erf or sehen, kann 

weniger mit seridsem Forschungsdrang zu tun haben als mit der Lust am Immer-

mehr-sehen-wollen. Statt Menschen Mikroben und "Infusions-Tierchen"; trotzdem 

bleibt der Passant Lichtenberg im Sinne Condillacs ein "homme en extase". Er selber 

redet in London vom "Zauber" fur die Augen, die, fasziniert von den Eindriicken der 

Semiopolis, alles, vor allem das Kleine, Zufallige, Ausschnitthafte mit Bedeutungen 

aufladt. Kein Wunder, dafi er, obwohl er Gottingen nie mehr verlafit, so oft nach 

London zuriickkehrt: ins London Hogarths. 

Blumenberg, Die Genesis der kopernikanischen Welt, S.719n. Das Lichtenberg-Zitat entstammt 
VS 1:165. 



475 

b) Exkurs: Film, Krieg und Wahrnehmung 

Wenn man vom Inhalt und ihrer seelenverwandten Komik absieht, was macht 

Hogarths Bilder fur Lichtenberg so anziehend? Es sind zumeist urbane Szenen, 

reichhaltig und vielfaltig, wie geschaffen fur physiognomische, pathognomische und 

sonstige Ausschweifungen. In gewisser Weise sind es nicht Bilder vom Leben in der 

Stadt, die Bilder sind selbst Stadte; mit dem Unterschied allerdings, daB die 

Entscheidungen, die der vom Geschehen mitgerissene Passant iiber Wichtigkeit, 

Relevanz und tiefere Bedeutung der einzelnen Eindrucke dem Bildbetrachter 

abgenommen werden. "Der Kiinstler und Schriftsteller fur die Nach welt, tut keinen 

Strich ohne Bedeutung" [SB 3:738] rechtfertigt Lichtenberg seine Deutungen; selbst 

dort, wo mehrere Interpretationen gegeneinander antreten und Hogarth selbst nicht 

klar zu wissen scheint, was er meint, wird vorausgesetzt, daB sich die letztlich giiltige 

Bedeutung zumindest andeuten laBt: 

Allein ein solches Werk der bildenden Kunst wird nicht durch einen 
coup de main auf die Leinwand hingeblitzt. Jeder Zug muB bezielt und 
bevisiert werden, ehe er getan wird, und sich nachher noch tage-, ja 
wochenlang bezielen uns bevisieren lassen, und da muBte es doch fur 
wahr nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn der Belagerer selbst das 
Werk nicht sehen sollte. Hogarth hat es gewiB selbst sehr deutlich 
gesehen [SB 3:934]. 

Die folgenden Bemerkungen sind in Verbindung mit Teilabschnitt 111:6 a) zu lesen. In beiden 
geht es um wahrnehmungs- und diskursbedingte Antizipationen der modernen Medientechnologie. 
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Mit einem Wort: was Hogarth fiir Lichtenberg so attraktiv macht, ist die Vielfalt der 

Eindriicke gepaart mit der Sicherheit, dafi keiner von ihnen "ohne Bedeutung" ist. Der 

Interpret darf also Interpretationen ausspinnen, ohne sich um die Frage objektiver 

Bedeutungslosigkeit kummern zu mussen. Der Kommentar kommt ohne Aberglauben 

aus, weil die "tage-, ja wochenlang" reflektierte kiinstlerische Ordnung dafiir sorgt, 

daJ3 nichts mit Bedeutungen besetzt werden kann, was keine Bedeutung verdient. Der 

Zeichenlust Lichtenbergs kommen Hogarths Bilder als Spielfeld so entgegen wie die 

ausdrucksvolle Gestik Garricks oder die Spannweite der Texte Shakespeares. Fiir 

einen, der zumal in literarischen Dingen so oft die Forderung nach Naturtreue und -

kenntnis vortragt, beschaftigt sich Lichtenberg verdachtig oft mit kunstlerischen 

Reproduktionen dieser Natur. Ein Grund fur diesen Widerspruch mag die Ahnung 

sein, dafi die unbandige Bedeutungssuche sich nur schwer mit einem rationalen 

Umgang mit der Natur vertragt und sie daher vorbeugend auf organisierte 

Naturwiedergaben angewendet wird. 

Zu Beginn der Erlauterung der ersten Platte vom "Weg der Buhlerin" kommt 

es zu einem kurzen Ausfall gegen die eingerissene Vielleserei seiner Zeit: 

Durch gegenwartige Blatter hat Hogarth hauptsachlich zuerst den 
grofien Ruhm gegriindet, den er.. .genossen hat.. .Die witzigsten Kopfe 
der damaligen Zeit haben die handelnden Personen dieser 
Stucke...zitiert; Theophilus Cibber hat sie als Phantomime auf die 
Buhne gebracht, und andere haben selbst einzelne Begebenheiten in 
denselben zu Operetten gemacht. Es war ihnen leichter, den Menschen 
in dieser untriiglichen Camera obscura nachzuzeichnen, als nach der 
Natur. Sehr natiirlich. Es ist dieses leider recht das Prarogativ dieses 
papiernen Alters der Welt, daB, seitdem das Universum in den Buch-
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und Bilderhandel gekommen ist, Tausende von Schriftstellern und 
Ktinstlern fiir den direkten Strahl der Natur erblindet sind, die ganz 
gut sehen, so bald dieser Strahl von einem Bogen Papier reflektiert 
wird. Gliicklich, wenn die Reflexion immer die erste, und das Blatt 
selbst immer so plan, so rein und so spiegelhell ist, als dieses, das uns 
unser groBer Kiinstler vorhalt [SB 3:732; Hervorhbg. i. Text]. 

Promies erinnert im Kommentarband daran, daB Lichtenbergs Beschreibung der 

Menschendarstellung Garricks selbst dem Prinzip huldigt, "den Menschen in 

00 f\ 

dieser...Camera obscura nachzuzeichnen"[K3:353] . Das gilt so natiirlich auch fiir 

die Hogarth-Erlauterungen, die zwar als erste, plane und spiegelhelle Reflexion 

ausgegeben werden, aber deswegen immer noch Reflexion sind, und nicht der 

"direkte Strahl" der Natur. Promies setzt hinzu - und belaBt es dabei -: "Im ubrigen 

ist es interessant, daB Lichtenberg hier von Hogarths Bilderfolge wie von einem Film 

spricht" [K3:ibid.]. Der Vergleich ist technischer Natur: Buch und Bild wirken als 

Leinwand, welche die nichtwahrnehmbaren Strahlen der Natur auffangen, umkehren 

und sichtbar machen. 

Man konnte diesen Gedanken mit Hilfe zukunftstrachtiger Phantasien 
227 

Lichtenbergs weiterverfolgen , doch hier geht es um die Form, oder besser: um 

die Wahrnehmungserwartung. Was entspricht den Anforderungen, die Lichtenberg an 

die Bilder stellt, und den Verlockungen, die von ihnen ausgehen, mehr als die von 

Er fiigt hinzu, es sei "[b]emerkenswert, dafi Lichtenberg noch 1795 den deutschen 
Schriftstellern den alten Vorwurf macht, nicht nach der Natur zu zeichnen" [K3:353]. 

227 
Vgl. etwas A 220: "Den 12ten nov. 1769 brachte Herr Ljungberg den Gedanken auf die Bahn, 

ob man nicht vielleicht dereinst wurde ein Mittel erfind[en,] die Bilder in der Camera obscura auf dem 
Papier stehen bleiben zu machen". 
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der Kamera wiedergebene Wirklichkeit? Wo finden sich Bilder, die einerseits dem 

Postulat der Naturtreue gehorchen, andererseits aber das realistisch Abgebildete mit 

Bedeutungen aufladen, die allein schon deshalb existieren miissen, weil der 

betreffende Gegenstand ausgewdhlt wurde, die also nicht zufallig am Beobachter 

vorbeiziehen wie die Eindrucke einer tibervolkerten StraBenszenerie? Doch im Film; 

schlieMch ist das Medium Film die gegluckte Verbindung von Lichtenbergs 

englischem Dreigestirn Shakespeare, Hogarth und Garrick bzw. von Text, Bild und 

Bewegung. Es scheint, daB Promies1 Vergleich nicht nur technisch im Sinne des 

Reproduktionsmodus gerechtfertigt ist, sondem auch als eine durch eingreifende 

Verdnderung der Wahrnehmungsstruktur bedingte Antizipation moderner 

Medientechnolgie. 

Das kleine Gottingen mit seiner "gewissefn] gluckliche[n] Stumpfheit des 

Geistes" [J 1198] hat dem Augenmenschen Lichtenberg nichts geboten, was London 

gleichgekommen ware; erst die Revolutionskriege bescheren ein kleines Echo der 

Londoner Abwechslungen. Gewissenhaft verzeichnet der Chronist im Staatskalender 

229 

Vorbeimarsche, Ubungen und Inspektionen der Truppen . Horbare Enttauschung 

macht sich breit, wenn statt der "gewiB" angekiindigten Artillerie "bloBe Pontons" 

[SB 2:823] voriiberziehen. Wird aber alles aufgeboten, iiberwindet Lichtenberg seine 
228 

"West-Gottingen, Siidgottingen" [J 1145] dichtet er einem Ort an, der keine Himmelsrichtungen 
verdient. 

2 2 9 S i e h e 8 .5 .90 /26 .5 .90 /26 .7 .90 /16 .6 .91 /14 .4 .92 /11 .5 .92 /16 .6 .92 /17 .6 .92 / 
29.6.92/11.5.93/3.7.93/ 23.3.95/23.6.96/17.7.96. 
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krankheitsbedingte physische Immobilitat und protokolliert das Gesehene mit der 

numerischen Akribie des Naturforschers:: 

Ein Regiment Infanterie wird erwartet, und ich fahre auf den Garten. 
Zwischen 7 und 8 kommen 2 Bataillons Fusiliere griin und dunkelro[t] 
vorbei auf 2400 Mann und zwischen 11-12 kommen 2 Esquadrons von 
Sachsen-Weimar, vortreffliche Leute [SB 2:754]. 

Trotz meiner Schmerzen und dicken Backens fahre ich um 5 Uhr des 
Morgens auf den garten um die PreuBische Artillerie passieren zu 
sehen. Die Kanonen waren nur 12 groBe und eine kleine und 4 
Haubitzen allein 70 Potons, jeder mit 6 Pferden bespannt und noch eine 
Menge andere Wagen. Der Zug dauerte von halb 8 bis 3/4 auf 9. [SB 
2:755]. 

Als storend wird hochstens das "entsetzliche Kanonieren" [SB 2:784] empfunden; eine 

kleine Erinnerung daran, daB Lichtenberg, von dem es kaum Bemerkungen iiber 

Musik gibt, zu seinen Augen und bestimmten anderen Organen bessere Beziehungen 

unterhielt als zu seinen Ohren. Es ist nicht allein hannoveranischer Patriotismus, der 

ihn dazu bewegt, den Marsch "preuBischer Cuirassier" oder sachsisch-weimaranischer 

Schwadronen mitzuerleben: es ist die Lust am Schauspiel. 

Neben der explosiven Entwicklung der modernen GroBstadte bilden die 

Revolutionskriege (und die nachfolgenden Napoleonischen) den wichtigsten 

Brennpunkt jener Reizzunahme, deren Auswirkungen bis in die Organisation der 

Wissenschaften und ihrer Sprachen hinein spiirbar sind. Die Dimensionen des Krieges 

iibersteigen die mechanische, bis ins Detail ausgearbeitete Kriegskunst des 

Absolutismus; die Zahl der Beteiligten, die Umwandlung der stehenden Heere in 

Volksarmeen, die Einbeziehung unberechenbarer Ablaufe machen der cartesianischen 
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Strategien des 17. und 18. Jahrhunderts ein Ende: so wie die Explosion des 

literarischen Markts den Mythos vom Dichtergenie produziert, der aufgrund seiner 

existenziellen Einzigartigkeit sich gegen die Zahl seiner Konkurrenten durch- und 

gegen veraltete Poetiken abzusetzen vermag, so kommt es jetzt in der Kriegskunst 

darauf an, daB im entscheidenden Moment das militarische Genie gegen die Regeln 

verstoBt250. 

Zeitgleich mit dieser Veranderung in der Kriegswissenschaft beginnt ein 

kennzeichnender Wandel in der Asthetisierung des Krieges, der spatestens mit der (an 

Stendhal geschulten) Beschreibung der Schlacht von Borodino in Krieg und Frieden 

231 

abgeschlossen wird . Der Krieg erscheint als Verdichtung normaler 

Lebensumstande; ihn zu begreifen wird zur epistemologischen Notwendigkeit. Dabei 

hangt die Verzahnung von Krieg und Wahrnehmung - die von Paul Virilio 

untersucht worden ist - mit der Asthetisierung des Krieges zum groBen visuellen 

Beispielsweise in Georg Heinrich Berenhorsts Betrachtungen uber die Kriegskunst, uber ihre 
Fortschritte, ihre Widersprtiche und ihreZuverlassigk.it (17979/98). Vgl . hierzu allgemein als jungste 
Publikation die lesenswerte Studie von Azar Gat, The Origins of Military Thought from the 
Enlightenment to Clausewitz (Clarendon Press: Oxford, 1989), insbesondere S. 54-94 u. 150-155. 

2 3 1 

Pierre Besuchow wird in einen wilden Strom von Zeichen, Ereignissen und Informationen 
hineingerissen, ohne das Chaos von Borodino erfassen zu konnen; doch Tolstoi laBt keinen Zweifel 
daran, daB, so verwirrt Pierre jetzt, am 7. September 1812, auch sein mag, im Grunde nichts 
unbestimmt und zufallig ist und daB man mit ausreichendem Abstand und entsprechendem Studium 
wird zeigen konnen, warum sich alles so und nicht anders zugetragen hat. Zu dem Zweck schlagt 
Tolstoi vor, die Erforschung historischer Gesetze mit mathematischen Mitteln durchzufiihren, indem 
das Differential der Geschichte - der gleichartige Trieb der Menschen - integriert wird. Von da aus 
lauft die Entwicklung direkt zum V2-BeschuB Londons in Thomas Pynchons Gravity's Rainbow. Die 
Berechnung des Krieges fallt hier der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu, die vermittels der Poisson-
Gleichung zwar Auskunft dariiber geben kann, wieviele Planquadrate ein, zwei, drei oder mehr Treffer 
haben werden, nicht aber, welche Quadrate das sein werden. Weil es keine kausale Verbindung 
zwischen den Treffern gibt, ist das historische Ereignis unberechenbar. Dieser (mathematische) Punkt 
wird in den nachsten beiden Teilabschnitten eine wichtige Rolle spielen. 

http://ihreZuverlassigk.it
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Spektakel zusammen. Lichtenberg hat nicht nur im bescheidenen MaJ3e als Gottinger 

Zaungast an dieser Asthestisierung teilgenommen; er hat sie in einer FuBnote der 

Hogarth-Kommentare spielerisch aufgegriffen und zu Ende gedacht: 

Ich kann nicht leugnen, daB es mich bei den jetzigen ungeheuren 
Fortschritten in den optischen Wissenschaften, wodurch selbst die 
gewohnlichsten Menschen in den Stand gesetzt worden sind, 
Entdeckungen zu machen,...noch niemand auf den Einfall gekommen 
ist, diesen groBen Wink der Natur, ich meine die polyedrischen Glaser 
aller Art, politisch und statistisch zu nutzen. Denn, da sich offenbar 
durch diese Glaser nicht allein Hirsche und wilde Schweine zu ganzen 
Herden, sondern auch einzelne Soldaten zu ganzen 
Bataillons.. .vervielfaltigen lassen, so konnte manchem Monarchen der 
zwolften Grofie, der alles dieses nur zum Staat und Zeitvertreib halt, 
ein groBer Dienst damit geschehen, und ein noch groBerer den 
Untertanen. Ja es ist und bleibt in dieser Rucksicht eine Frage, ob nicht 
gerade dieser Gebrauch vom geschliffenen Glase dem menschlichen 
Geschlechte mehr wahren Nutzen gewahrte, als alles, was es uns bis 
jetzt iiber Sternen-Nebel und Infusions-Tierchen gelehrt hat [SB 
3:997f.]. 

DaB Krieg durch Kiicgslichtspiele ersetzt werden kann, ist ein Gedanke, der uns 

einiges mehr sagt als Lichtenbergs Zeitgenossen; und das nicht nur, weil wir wissen, 

232 

wie eng die Beziehung zwischen Krieg und Kino ist . Interessanterweise ordnet der 

Naturforscher die Techniken der VergroBerung und Verkleinerung, deren 

Wissensertrag ihm so gegenwartig waren, daB er sie zum Paradigmaprinzip erhob, 

moglichen Illusionstechniken unter. An die Stelle der technologisch verbesserten 

Wahrnehmung der Eindriicke, deren Zahl auf eine nie zuvor gekannte Weise 

Vgl . Paul Virilio, Guerre et cinema I. Logistique de la perception (Paris: Editions de 
l'F.toile,1984) [dt. U . : Krieg und Kino. Logistik der Wahrnehmung. Miinchen Wien : Hanser, 1986]. 
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anschwillt, tritt ihre massenweise Vervielfaltigung. Das Auge hat sich so an die 

Vielfalt der groBen Zahl gewdhnt, daB sie kunstlich reproduziert werden muB. "Man 

hat iiber der VergroBerung der Gegenstande die Vervielfaltigung derselben vergessen, 

die ungleich mehr wert ist" [SB 3:998n.]. Noch einmal siegt, wie schon bei der 

Asthetisierung des Medienereignisses 'Revolution', die rein visuelle, von Anfang an 

auf Vervielfaltigung hin angelegte Reproduktion uber die Wirklichkeit. 

c) Revolution, Stadt und Wahrnehmung 

Ich habe mich aus dem wogenden Menschenstrom, der hier jetzt 
mehr als jemals, durch alle StraBen hin, den offentlichen Platzen 
zuwallt, herausgearbeitet; und setze mich nun am Ufer, d.i. in 
meiner Stube nieder, um die zahllose Menge neuer Bilder, 
Vorstellungen und Empfindungen, die, wie junge Bienenbrut, 
dem Beobachter bei jedem Schritte, den er tut, hier jetzt 
schwarmend zufliegen, wo moglich ein wenig 
auseinanderzusetzen und in Ordnung zu bringen. Umsonst! Das 
Rauschen des Menschenstroms dringt durch Fenster und Tiiren 
und Wande bis an mein abgelegenes Kammerlein; und die hohle 
heisere BaBstimme des Neuigkeitsausrufers mit ihrem ewigen, 
in jeder Stunde wer weiB wie oft, von neuem ertonenden: 
"Voila du nouveaux et curiuex!" ruft meine Aufmerksamkeit 
von der Auseinandersetzung der eingesammleten [!] Ideen- und 
Empfindungsmasse unaufhorlich ab, um das Chaos noch 
chaotischer zu machen. Wie soli ich es anfangen, die auBeren 
Sinne zu verstopfen, um den inneren Zeit und Raum zu 
verschaffen...23 

Campe, Briefe aus Paris, zit. in: Giinther, Die Franzosische Revolution, S. 9f. 
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Campes Beschreibung der Pariser StraBen von 1789 ist eine Symptomatologie der 

jungen revolutionaren Offentlichkeit, in der von der Revolution angestrebte neue 

Offentlichkeitsformen und die Dynamik stadtischer Massenbewegungen ineinander 

iibergehen. Die physische und geistige Isolierung des einzelnen, auch des deutschen 

Beobachters, wird von der Gemeinschaft iiberwunden; das groBe Theater Revolution 

duldet keinen Zuschauer, der sich vom Geschehen absetzt254. Gregoires Paradox 

"L'ordre du jour doit etre eternel" steckt in der Werbung der Kolporteure, die "ewig" 

etwas Neues und Unerhortes anpreisen. Die Sinne sind in einem permanenten 

Reizzustand, ihre Uberflutung erschwert die iibersichtliche Anordnung der 

akkumulierenden Informationen und damit ihre Unterbringung im geschichtlichen 

Gedachtnis. 

Doch es ist nicht allein die Revolution, welche die begeisterte Verwirrung des 

Zugereisten verursacht; es ist der GroBstadtschock, der alles in den Schatten stellt, 

was der Besucher von seinem Heimatort Braunschweig gewohnt war. Beim Ausbruch 

235 
der Revolution leben etwa 700.000 Menschen in Paris . Sie sind in einer 

Vgl . die entsprechenden Bemerkungen in Teilabschnitt 3 e). Auch Lichtenberg - dessen 
einffihrender Satz: "Auf bey den Seyten hohe Hauser mit Fenstern aus Glas" keine wirklichen Hauser 
beschreibt, sondern ein Biihnenbild [Bw 1:488] - verwandelt London in ein Theater: "Ferner habe 
ich die liederlichen Madchen nur ein eintziges mal auftreten lassen, dieses hatte zwischen jede Scene, 
und in jeder Scene wenigstens einmal geschehen miissen" [ibid.:490\. Kein Wunder, daB er der 
StraBenszene eine Schilderung seiner Theaterbesuche folgen laBt [siehe Bw I:491f.]. Vgl . auch 
Promies, Lichtenberg, S. 5If.: "Was Lichtenberg in England und in London insbesondere erlebte ist 
eigentlich Theater in Permanenz. Er ist der perfekteste Zuschauer und bisweilen auch ein munterer 
Akteur. Die StraBen, die Raume: Szenen fiber Szenen". 

London hatte zur Zeit von Lichtenbergs Englandaufenthalt etwa 800.000 Einwohner. 
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Architektur zusammengeballt, in der (vor dem chirurgischen Eingriff Haussmanns) 

mittelalterliche Enge, biirgerliche Raumordnung und ausladender Feudalprunk 

01 f\ 
unvermittelt ineinander iibergehen . Das GroBtstadtleben brachte tiefgreifende 

137 

Veranderungen der Erfahrungsstruktur mit sich - Strukturen, an die sich der 

Mensch uber kurz oder lang gewdhnt. "Ein Deutscher" - bemerkt Lichtenberg in 

B 207 -"der eben aus Paris kam und nun wieder in seinem Stadtgen aus dem Fenster 

sah, wo es sehr still war, fragte in der Hitze: Mon Dieu, est ce qu'il n' y a point de 

bruit ici?". Zweifelsohne hat die Revolution von den Veranderungen der 

Wahrnehmungsstrukturen durch die Verstadterung des Lebens profitiert, insofern das 

statisch-hierarchisch gegliederte Symboluniversum des Absolutismus nicht in der Lage 

war, Beschleunigung und Viefalt der Metropolis Paris einzufangen. Die Verlagerung 

nach Versailles, dessen im Ballonabschnitt angesprochene zentrierte Perspektive dem 

condillacschen Blick vom Chateau entspricht, ist ein Eingestandnis der Unfahigkeit, 

die tradierten symbolischen Formen in der GroBstadt zur vollen Wirkung kommen zu 

lassen. So wie Anfang des 17. Jahrhunderts in der englischen Literatur das 

wirtschaftlich und bevdlkerungsmaBig explodierende London die signifikante 

Schliisselposition einzunehmen beginnt, die eben noch dem Monarchen, speziell 

Zu den Wohnverhaltnissen in Paris im 18. Jahrhundert siehe Daniel Roche, Lepeuple de Paris. 
Essai sur la culture populaire au XVIlfi siecle (Paris: Aubier Montaigne, 1981), S. 11-37 u. 100-
130. 

2 3 7 V g l . weiterfiihrend hierzu den interessanten Aufsatz von Giorgio Giacomazzi, "Versuch Uber 
die Visualitat in der Moderne. Benjamin, Degas und der Impressionismus", in: Notizbuch 7 / "Affare 
Stadt", hrsg. v. Rudi Thiessen (Berlin-Wien: Medusa Verlagsgesellschaft, 1983), S. 151-177. 
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Elizabeth I., vorbehalten war 2 5 5 , so verdrangt am Ende des 18. Paris den Konig als 

symbolisches Zentrum der Nation. In beiden Fallen besteht der tiefgreifende 

Unterschied zwischen Konig und Stadt im Ubergang von der (oft am Korper des 

Monarchen festgemachten) Einheit zur (vom Stadtleben vorgebenen) Vielfalt239. Doch 

eben diese Vielfalt kehrt sich letztlich auch gegen die Revolution, weil sie mit deren 

radikaleren Vereinheitlichungstendenzen nicht zu vereinbaren ist. Die allumfassende 

semiotische Kontrolle jakobinischer Ausdruckskultur ist auch ein zum Scheitern 

verurteilter Versuch, die entfesselte urbane Semiose zu uniformisieren. Darin gleicht 

das Verhaltnis der Revolution zur Stadt dem zur Presse und zur Mode, gleichzeitig 

aber auch der Zauberlehrlingssituation der Aufklarung in bezug auf den 

unkontrollierten Informationswildwuchs. 

Vgl . Giles Slade, "Jacobean City Comedy as a Metaphor of Containment", Comparative 
Literature in Canada XX/2 (1989), S. 117-123. 

239 
"To Jacobean mentalities then, London fulfilled a function similar to the one performed years 

earlier by the images of Queen Elizabeth I. The divided city, as it was represented in the compulsive 
repetition of city scenes in popular comedy, replaced the visual icons of the dead Queen as the 
universal symbol which expressed a contradictory society. Where Elizabeth's icon unified society, 
however, London's representations in the comedies is fragmented, its neighbourhoods are discrete 
entities that attest to internal urban divisions which, at best, can only be contained" [Slade, ibid., S. 
122; Hervorhbg. i . Text]. Das bedeutet, dafi die Stadt schon im vorindustriellen Zeitalter bestimmende 
semiotische Zuge aufweist, die sie in Baudrillards bekannter Analyse der New Yorker Graffiti "Kool 
Killer oder der Aufstand durch Zeichen" erst im postindustriellen Zeitalter annimmt: "La ville, 
l'urbain, c'est en meme temps un espace neutralist, homogeneisS, celui de 1'indifference, et celui de 
la segregation croissante des ghettos urbains, de la relegation des quartiers, des races, de certaines 
classes d'age: 1'espace morcele des signes distinctifs. Chaque pratique, chaque instant de la vie 
quotidienne est assign^ par de multiples codes a un espace-temps determine. Les ghettos raciaux a la 
peripheric ou au coeur des villes ne sont que 1'expression limite de cette configuration de l'urbain: un 
immense centre de triage et d'enfermement ou le systeme se reproduit non seulement economiquement 
et dans l'espace, mais aussi en profondeur, par la ramification des signes et des codes, par la 
destruction symbolique des rapport sociaux" [L'echange symbolique et la mort, S. 119]. 
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d) Phantasie uber die groBe Zahl: Das Petersburger Paradox 

Was Campe in Paris und Lichtenberg in London erleben, weist auf den Genufi 

des Flaneurs Baudelaire, die Menge als "Vervielfaltigung der Zahl" 2 4 0 zu erleben. 

"Zahl" - das im folgenden bei Baudelaire einen pythagoraischen Schimmer 

annimmt247 - ist hier auch wortlich zu verstehen. Es gibt einen untrennbaren 

Zusammenhang zwischen der Entwicklung von Wahrscheinlichkeitsrechnung und 

Statistik und dem Aufkommen der modernen Metropolen. Zwei Bereiche sind 

besonders wichtig: Versicherungsgewerbe und Gliicksspiel242. Erst wenn geniigend 

Menschen auf einem Raum leben (und sterben), stehen ausreichend Daten zur 

Verfiigung, um ein profitables Verhaltnis zwischen Beitragen und Auszahlungen zu 

kalkulieren. Zur Berechnung der giinstigsten Beitragszahlungen (die niedrig genug 

sein mussen, um Interessenten nicht abzuschrecken, gleichzeitig aber hoch genug, um 

ein wirksames Betriebskapital zu ergeben) ist es notig, zu berechnen, wieviele 

"Le plaisir d'etre dans les foules est une expression mysteiieuse de la jouissance de la 
multiplication du nombre". [Charles Baudelaire, Oeuvres completes, ed. par Claude Pichois (Paris: 
Gallimard, 1961), S. 1247]. Vgl . auch Baudelaires Bemerkungen iiber "Les Foules" in Le Spleen de 
Paris [ibid., S. 243f.]. 

"Tout est nombre. Le nombre est dans tout. Le nombre est dans l'individu. L'ivresse est un 
nombre" [Baudelaire, ibid.]. 

p / p i 

Vgl . Lorraine J. Daston, "The Domestication of Risk: Mathematical Probability and Insurance 
1650-1830", in: Lorenz Kriiger, Lorraine J. Daston, and Michael Heidelberger (eds.), The 
Probabilistic Revolution. Volume 1: Ideas in History (Cambridge, M a . , London: MIT Press, 1987), 
S. 237-260. 
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Menschen im Schnitt wann unter welchen Umstanden sterben243. Das ist neben der 

Fliichtigkeit eine zweite Verbindung von Stadt und Tod. 

Lichtenbergs erste selbstandige Veroffentlichung und einzige Arbeit rein 

mathematischen Inhalts - seine Antrittsvorlesung - beschaftigt sich mit einem 

Problem der Wahrscheinlichkeitsrechnung in Verbindung mit dem Gliicksspiel: 

"Betrachtungen iiber einige Methoden eine gewisse Schwierigkeit in der Berechnung 

der Wahrscheinlichkeit beim Spiel zu heben" [SB 3:9-23]244. Es geht um das 

sogenannte Petersburger Paradox, ein von Nikolaus Bernoulli aufgeworfenes und 

von Daniel Bernoulli und Gabriel Cramer in die endgiiltige Form gebrachtes Problem, 

das scheinbar unauflosliche Widerspriiche zwischen den Vorhersagen der 

Wahrscheinlichkeitsrechnung und den tatsachlichen "vernunftigen" Erwartungen (und, 

daraus abgeleitet, dem menschlichen Verhalten) beinhaltete245. Die Ausgangsfrage 

^Lichtenberg veroffentlicht als Miszelle im GTC 1792 (S. 177-78) "Ein Paar neue Schlvisse aus 
alten Londonschen Mortalitatstabellen" (mir bei Abfassung der Arbeit nicht zuganglich). 

Erstveroffentlichung bei Dieterich in Gottingen, 1770. Eine Rede uber den gleichen Gegenstand 
vor der Gottinger Sozietat der Wissenschaften am 15. April 1780 ("Observationes super dubiis 
quibusdam circa aptitudinem vulgatae mensurae sortis") ist nicht iiberliefert [K3:7]. 

2 4 5 Z u r Geschichte des Petersburger Paradoxes siehe Gerard Jorland, "The Saint Petersburg 
Paradox 1713-1937", The Probabilistic Revolution, S. 157-190, und Lorraine J. Daston, "Probabilstic 
Expectation and Rationality in Classical Probability Theory", Historia Mathematica 7 (1980), S. 234-
260, vor allem S. 244-254. Ob es wirklich, wie Hahn schreibt, "das ganze noch junge Gebaude der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung zu erschiittern schien" [Lichtenberg und die exakten Wissenschaften, S. 
11], mufl bezweifelt werden. Die weitere Geschichte des Problems - die Bemerkungen von Laplace 
uber die "moralische GewiBheit" sowie die "triviale" Entdeckung, daB das "Paradox" daher riihrte, 
daB eine divergente (nichtsummierbare) mathematische Reihe als konvergente (summierbare) behandelt 
wurde - spielt hier keine Rolle. Es geht einzig um Lichtenbergs zeitgebundenen kritischen 
Anmerkungen. 
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formuliert Lichtenberg in enger Anlehnung an D. Bernoulli und Cramer246: 

Zwo Personen A und B werfen eine Mtinze in die Hohe, die z.E. auf 
der einen Seite mit 1 und auf der anderen mit 0 bezeichnet sein soil. 
A, der die Miinze wirft, verspricht dem B einen Taler, wenn 1 im 
ersten Wurf fallt, 2 Taler wenn es erst im zweiten Wurf, 4 Taler wenn 
es erst im dritten, 8 wenn es erst im vierten fallt, kurz, sollte es erst 
im nten Wurf fallen, so bezahlt A an B 2"'1 Taler, und sollte n auch 
noch so grofi sein, sie wollen so lange werfen bis 1 fallt. Die Frage ist: 
wieviel Gewinn kann sich B wahrscheinlicher Weise hieraus 
versprechen, oder wieviel mufl er dem A voraus bezahlen, dafi sich 
dieser ohne Schaden in ein solches Spiel einlassen kann [SB 3:10f.]. 

Auf den ersten Blick erschien die Losung sehr einfach. Die Hoffnung bzw. der 

Einsatz E von B ergibt sich aus der Summe der einzelnen Gewinne multipliziert mit 

ihrer Warscheinlichkeit247: 

E = 2 ° x l / 2 / + 2 7xl/2 2 + 2 2xl/2 J +...+ 2nxl/2n+1 = (n+1) x 1/2 

Rein rechnerisch gesehen ist die Hoffnung n unendlich. Wird n (die Zahl der Spiele) 

vor Spielbeginn nicht festgelegt, muB B bei unendlich groBer Gewinnerwartung einen 

unendlich groBen Einsatz leisten. Allerdings - und hier tritt der groBe Widerspruch 

zwischen Mathematik und Wirklichkeit auf - wurden 

alle Schatze der Welt...nicht zum Einsatz fiir den B hinreichen, da im 
gemeinen Leben der groBte Waghals von einem Spieler kaum 20 Taler 

"Peter wirft eine Munze in die Hohe und zwar so lange, bis sie nach dem Niederfallen 
Kopfseite zeigt; geschieht dies nach dem ersten Wurf, so soli er dem Paul einen Dukaten geben, wenn 
aber erst nach dem zweiten: zwei, nach dem dritten: vier, nach dem vierten: acht und so fort, in der 
Weise, daB nach jedem Wurfe die Anzahl der Dukaten verdoppelt wird. Man fragt: weichen Wert hat 
die Gewinnhoffhung fur Paul?" [Bernoulli in der (Jbersetzung Alfred Pringsheims (des Schwiegervaters 
von Thomas Mann), zit. in Hahn, ibid., S. 10]. 

Die Wahrscheinlichkeit ist die Zahl der giinstigsten Falle dividiert durch die der moglichen. 
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in einem solchen Spiel wagen wurde, und gleichwohl konnte er sein 
Geld, und noch 12 Taler dazu, wiederbekommen, wenn nur 1 erst im 
sechsten Wurf fiele [SB 3:11]. 

D . Bernoulli hatte den Widerspruch in seiner "Petersburger" Arbeit aufzulosen 

versucht, indem er anstelle der Gewinne den Vorteil (emolumentum) in die Gleichung 

einsetzte. Der Vorteil dy, der sich aus einem beliebigen Gewinn dx ergibt, ist 

umgekehrt proportional zum bereits vorhandenen Vermogen x249; wodurch klar wird, 

daB es hier nicht langer um bloBe Zahlen geht, sondern um Geld, um die Art und 

Weise, in der Menschen damit umgehen. Ab einem gewissen Vermdgenszuwachs, 

dessen Bewertung vom urspriinglich vorhandenen Vermogen abhangt, verschwindet 

der Vorteil: 

Zwanzig Millionen Taler machen mich zwar noch einmal so reich, als 
zehen Millionen, aber nicht noch einmal so gliicklich; die Menschen 
schatzen das Geld nicht nach seinem absoluten Wert, sondern nach dem 
Gebrauch, den sie davon machen konnen. Ob jemand 160, 170 oder 
180 Millionen gewinnt, ist ihm gleich viel, dem ohngeachtet muB B 
fiir alle diese hohen Gewinste haften, er muB bares Geld fiir etwas 
hergeben, das ihm nichts niitzt, das ist, er wirft sein Geld weg [SB 
3:1 I f . ] 2 5 0 . 

Daniel Bernoulli, "Specimen Theoriae Novae de Mensura Sortis", Commentarii Academiae 
Scientarium Imperialis Petropolitanae, 1738, IV (1730/31), S. 175-192. Die Benennung des Problems 
nach dem Erscheinungsort von Bernoullis Arbeit erfolgte durch d' Alembert [Opuscules Mathematiques, 
(Paris: 1768), vol. IV, S. 78]. Eine erste deutsche Ubersetzung erschien 1747 im Hamburgerischen 
Magazin. 

249 
dy = bxdx/x Bernoulli, "Specimen", Paragraph 5. Siehe auch Hahn, S. 11, und Jorland, S. 

161ff. 
p e n 

Vgl . Hahn, S. 11: "Wahrend die mathematische Hoffnung mit der Zahl der Wiirfe im 
Petersburger Problem unbegrenzt wachst, nahert sich die moralische Hoffnung und mit ihr der Einsatz 
asymptotisch einem Grenzwert, der, abhangig vom Vermogen des Spielenden (und der Wahl des 
Proportionalitatsfaktors b) die Grenzen des gesunden Urteils nicht iiberschreitet". 
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Dieser Ldsungsvorschlag, der die Miiiverhaltnisse zwischen Mathematik und 

Wirklichkeit durch eine psychologisch realistische Begrenzung der Anzahl der Spiele 

aufzuheben versuchte, wurde von zwei Seiten her kritisiert. Man konnte - was 

257 

Lichtenberg auch andeutet - den Einsatz von B von ganz anderen Faktoren 

abhangig machen als seinen Vermogensverhaltnissen; man konnte aber auch von den 

Widerspruchen zwischen mathematischen Erwartungsberechnungen und 

psychologischen Erwartungshaltungen absehen und sich stattdessen ganz auf die 
252 

Mathematik konzentrieren . Der Enzyklopadist d'Alembert bemiihte sich, sein 
253 

Mifltrauen der mathematischen Interpretation physikalischer Ereignisse anhand des 

Petersburger Paradoxes praktisch umzusetzen, indem er zu beweisen suchte, da6 es 

keine Gleichwahrscheinlichkeit bei jedem Wurf gibt, sondem die Wahrscheinlichkeit 

eines Ereignisses sich nach dem Ergebnis der vorangegangen richtete. Je ofter die 

Miinze 1 (Kopf) zeigt, desto wahrscheinlicher wird es, dafi beim nachsten Wurf 0 

(Zahl) erscheint. Lichtenberg verbringt viel Zeit damit, diesem Einwand mit dem 

Hinweis auf die Gleichwahrscheinlichkeit der unabhdngigen Ereignisse zu begegnen: 

DaB 0 nicht oft sechsmal hintereinander fallen konnte, ist ein Satz, den 

2 5 1 Vgl . etwa SB 3:12n. 

252 

"Sobald man sagt, vermoge der allgemeinen Auflosung mufite B eine unendliche Summe setzen, 
da doch kein vernunftiger Mann 20 Taler wagen wiirde, so ist es gut erlaubt, den Gund dieses 
Widerspruchs in den besonderen Umstanden des Mannes zu suchen, der gefragt wird, als in der 
Rechnung selbst..." [SB3:16]. 

253 
Siehe hierzu Lorraine J. Daston, "D'Alemberts Critique of Probability Theory", Historia 

Mathematica 6 (1979), S. 259-279. 
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uns, ohne die Erfahrung, ein VernunftschluB lehrt...Zwischen den 
einzelnen Wiirfen laBt sich keine Verbindung denken, jeder Wurf ist 
ein erster von einer neuen Reihe, und seine Verbindung mit den 
vorhergehenden ist nur in unserer Vorstelllung, hatte man den nachsten 
Wurf 100 Jahre hemach und tausend Meilen von dem Ort entfernt 
getan, so wiirde die namliche Verbindung unter ihnen gewesen sein, 
eine Sekunde oder 100 Jahre sind hier eine gleich starke 
Zwischen wand. Beide Seiten haben... wenn man so reden darf, ein 
gleiches Recht zu fallen...Ich weiB nur, daB eine fallen muB, daB aber 
die andere endlich auch kommen mufi, davon steckt nichts in dem 
Begriff...[SB 3:17f ; Hervorhbg. i. Text]. 

Ein Einwand des d'Alembert-Mitstreiters de Beguelin , die mathematische 

Gleichwahrscheinlichkeit werde von der Neigung der Natur eingeschrankt, immer und 

iiberall Veranderungen hervorzubringen, wird in einer fur die philosophische 

Grundhaltung des jungen Lichtenbergs typischen Weise abgefertigt: "Hiergegen, 

glaube ich, hat man nicht Ursache weiteres zu sagen, als daB es zu wunschen ware, 

das solche Beweise ganz unterlassen wiirden..." [SB 3:19]. 

Nun weiB Lichtenberg, daB die Versuche der Mathematiker, d'Alemberts 

Einspruche mit Hilfe weitlaufiger Berechnungen zu widerlegen, letztlich so fruchtbar 

sind wie Bemuhungen, "einem gelehrten Verteidiger der Dreieinigkeit die Beweise der 

Multiplikation entgegen setzen [zu] wollen" [SB 3:16]. Um die Kritik trotzdem zu 

entkraften, bedient er sich einer quasi epistemologischen, metamathematischen 

Argumentation, die in einfaches Deutsch iibersetzt folgendermaBen lautet: Weil in der 

Welt relativ wenig geschieht, halten wir das seltene fur das unwahrscheinliche; wenn 

Nicolas de Beguelin, "Sur 1'usage du Principe de la Raison suffisante dans le Calcul des 
Probabilites", Histoire de l'Academie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Berlin (Berlin: Haude 
& Spencer, 1769), S. 382-412. 
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aber mehr stattfande, waren die "unwahrscheinlichen" Ereignisse so haufig wie (jetzt) 

die "wahrscheinlichen"; wir brauchten also nicht nach einem Prinzip zu forschen, das 

die in unserer Welt seltenen Ereignisse objektiv und mathematisch unwahrscheinlich 

macht: 

Man begreift, daB wenn unsere Erde so groB ware als Jupiter, und 
iiberall so bevolkert als Europa, manche Begebenheiten, Genies und 
Meisterstiicke derselben, die wir jetzo als einzeln bewundern, weniger 
seiten sein wurden, ohngeachtet es auch alsdann einzelne geben wurde 
[SB 3:17]. 

Das Genie wird zur statistischen Ausnahme, und damit ungefahr so bemerkenswert 

(und letztlich nichtssagend) wie das sechsmalige Wurfeln ein- und derselben Zahl 

hintereinander . Wie sehr Ereignisfrequenz epistemologische Auswirkungen haben 

kann, wird etwas ungeschickt anhand einer wahren Geschichte verdeutlicht, die 

Lichtenberg Ansons Voyage around the world entnimmt: Eine Gruppe von 

Schiffbruchigen will von "einer kleinen unbewohnten Insel" [ibid.] aus in See stechen, 

benotigt aber noch KompaB und Quadrant. Sie fangen an, nach denselben zu suchen, 

was aufgrund der Abgeschiedenheit ihrer Behausung ein lacherliches Unterfangen zu 

sein scheint. Doch tatsachlich finden sie einen KompafJ und Teile eines Quadranten. 

Die benotigten fehlenden Teile des letzteren finden sie dann in einem Kasten, der am 

D'Alembert allerdings kehrt dieses Argument um: Wenn 2 Spieler je hundertmal eine 
Miinze werfen, dann werden reine Kopf- oder Zahlreihen nicht vorkommen, bestimmte Mischungen 
jedoch sich wiederholen. Experimentell ware damit die Vorhersage der Gleichwahrscheinlichkeit fur 
alle und jede Reihe (P = 1/2 1 0 0) gerade durch den Einsatz grofier Zahlen widerlegt. 

2 5 6 Siehe SB 3:17n. 
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Strand angespiilt worden ist und vermutlich nichts mit dem ersten Fund zu tun hat. 

Zufall und statistische Wahrscheinlichkeit werden vermengt: vordergrundig behandelt 

die Geschichte den beinahe marchenhaften Zufall, der mathematisch gesehen aber fiir 

sich so wahrscheinlich ist wie das Nichtfinden von KompaB und Quadrant; in 

Wirklichkeit aber wird aufgrund der wachsenden Zahl der Entdeckungsreisen die 

physikalische Wahrscheinlichkeit des unerhorten Funds der mathematischen 

angenahert. 

Mit Blick auf das Thema dieses Kapitels laBt sich Lichtenbergs 

Gedankenfiihrung so zusammenfassen: 

i) Jede "mystische und unbegreifliche Verbindung zwischen den einzelnen 

Wurfen" [SB 3:22] wird abgestritten. Die Reihe der Wiirfe ist in einer Dimension 

angesiedelt, in der Zeit und Raum irrelevant sind ( "eine Sekunde oder 100 Jahre 

sind hier eine gleich starke Zwischenwand"). Die groBe Zahl kiimmert sich nicht um 

die Kausalitat, so sehr sich auch der "gesunde" Menschenverstand bemiiht, eine 

Beziehung zwischen ihnen herzustellen. 

ii) Der Versuch, die subjektive Unterscheidung zwischen haufigen und seltenen 

bzw. unerwarteten Ereignissen in eine objektive Unterscheidung von wahrscheinlichen 

und un wahrscheinlichen zu verwandeln, ist Folge einer quantitativen Begrenztheit 

dieser Ereignisse. Eine Zunahme der Ereignishaufigkeit wiirde die angenommene 

Wahrscheinlichkeitshierarchie nivellieren. Die "groBe Zahl" - deren umittelbarster 

Ausdruck das GroBtstadtreiben ist - vernichtet nicht nur die von Condillac u.a. 
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hypostasierte Ausdifferenzierung in "wichtige" und "unwichtige" Eindriicke; sie 

zerstort auch die (angesichts aller gegenteiligen Gesetze der "urbanen" Statistik und 

Wahrscheinlichkeitsberechnungen trotzig aufrechterhaltene) objektive 

Unterscheidbarkeit von "wahrscheinlich" und "unwahrscheinlich". 

iii) Die epistemologischen Auswirkungen der Ereignisfrequenz entsprechen 

den semantischen Auswirkungen lexikalischer Frequenz. Je ofter etwas geschieht, desto 

weniger einmalig ist es; je ofter ein Wort benutzt und/oder gelesen wird, desto 

weniger laBt es sich auf eine bestimmte Bedeutung festnageln. Die postulierte 

natiirliche, sprich: ideologische Verbindung zwischen Signifikant und Signifikat wird 

durch die grofte Zahl genauso gelockert wie die angenommene Kausalbeziehung 

2.57 

zwischen den Ereignissen 

Es ist wissenschaftsgeschichtlich kein Wunder, dafi es einen inneren Zusammenhang zwischen 
Statistik und Entropie gibt. Die Erkenntnis und gesetzmaftige Festschreibung der allgemeinen 
irreversiblen Tendenz zur Gleichwahrscheinlichkeit der Ereignisse und Anordnungen (semiotisch 
gesprochen also der zunehmenden Unterwanderung aller Codes, welche die Gleichwahrscheinlichkeit 
zu strukturieren versuchen) beginnt mit der Erforschung von Prozessen, deren wissenschaftliche 
Erfassung den Umgang mit grofien Zahlen erfordert. 
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e) "Die groBten Kleinigkeiten" 

Im Teilabschnitt a) wurde der Verlust einsichtiger Kriterien fur die 

Unterteilung in "wichtige" und "unwichtige" Eindrucke als einer der 

Hauptunterschiede zwischen den Erkenntnisstrukturen Lichtenbergs und Condillacs 

beschrieben. Prinzipieller Ausloser dieses Prozesses ist die Reiziiberflutung der im 

Entstehen begriffenen Industriegesellschaft, wie sie etwa in der Entwicklung moderner 

GroBstadte in Erscheinung tritt. Ein wissenschaftliches Pendant dieses Prozesses ist 

der Umgang mit groBen Zahlen in Form von Statistik und 

Wahrscheinlichkeitsrechnung. In mathematischen Formeln wird nachvollzogen, was 

sich bei der Wahrnehmung einer beschleunigten und vielfaltigeren Welt einstellt: die 

zunehmende Schwierigkeit, aufeinanderfolgende Phanomene kausal zusammenzufugen. 

Die Krise der Kausalitat, die sich hier andeutet, setzt weit vor den 

Auseinandersetzungen zwischen kausalen und nicht-kausalen (oder 

kausalitatsfeindlichen) Erklarungsschemata ein; auch noch vor der von Kant 

aufgeworfenen Frage, inwieweit die Kausalitat als apriorische Kategorie anzusehen 

ist . Diesseits aller Limitierungen und Alternativen bereitet sich im 18. Jahrhundert 

innerhalb des Kausalitatsdenkens ein Spannungsfeld vor, das sich an den drastischen 

Verschiebungen im Grofienverhaltnis von Ursache und Wirkung entziindet - ein 

V g l . J 429/757. 
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Gedanke, der sich als roter Faden durch Lichtenbergs Denken zieht. Newtons 

Principia beschrieb eine Welt mit strikter Kausalokonomie, in der jede Ursache ihren 

festen Platz hat und keine uberflussigen verschwendet werden. Dagegen heifit es in 

A 19: "Die grofiten Dinge in der Welt werden durch andere zuwege gebracht, die 

wir nichts achten, kleine Ursachen, die wir iibersehen, und die sich endlich haufen". 

Rund dreifiig Jahre spater wird der gleiche Gedanke praktisch angewendet, und zwar 

bezeichnenderweise auf das neben der Stadt zweite grofte Massenspektaktel der Zeit: 

Das franzosische Militar wird iiberall verachtet, nur von den sehr 
braven Leuten nicht, die ihm gegeniiberstehen, und das ist 
recht...Mann gegen Mann mit dem unsrigen verglichen ist es ein 
wahres Lumpen- Volk, aber die Menge, nicht bloB im Raum auf einmal 
sondem auch in der Zeit hintereinander. Mir fallt immer die Geschichte 
von dem Elefanten ein...Ein Elefant geriet in ein Feld Ameisen, von 
den beruhmten hungrigen Bestien. Sie fielen ihn mutig an und 
iiberzogen seinen ganzen Korper und krochen ihm in den Russel. Er 
mag ihrer vielleicht Millionen zertreten und zu Brei gewalzt haben, 
allein das Ende vom Lied war, man fand nach einigen Tagen vom 
Elefanten nichts als das blofle Skelett [SB 4:880; Brief vom 8. Juni 
1794 an Ramberg]. 

Die statistische Beschreibung kausaler Ablaufe ist Folge des massenhaften 

Auftretens kleinster ursachlicher Phanomene, die einzeln zu berucksichtigen unnotig 

oder unmoglich erscheint. Trotzdem wird an ursachlichen Beziehungen festgehalten, 

auch da, wo der Effekt in anderen GroBendimensionen angesiedelt ist als der 

Ausloser: 

V g l . die entsprechenden Bemerkungen im Teilabschnitt c). Auch der Krieg wird zunehmend 
statistisch gehandhabt. Tolstoi Einsatz der Integralrechnung ist ein Versuch, der statistischen, den 
einzelnen in der Masse auflosenden Beschreibung zu entkommen, ohne dabei die Vermassung des 
Krieges (und damit des historischen Geschehens) zu leugnen. 
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Du muBt bedenken daB, hatte ich 50 Schritte weiter hinunter, um die 
Ecke herum, gewohnt, ich so wenig der Mensch ware, der ich jetzo 
bin, als wenn ich 100 Meilen mehr mittaglich ware empfangen worden. 
Einen gewissen herrschenden Grundsatz meines Tuns hatte ich noch 
nicht gefunden, wenn damals der Tisch vor meinem einen Fenster 
gestanden hatte der jetzo da steht, so leicht laBt sich das Fahrzeug 
drehen, das wir, mit unserer zeitlichen und - - ewigen Gliickseligkeit 
an Bord, durch diese Zeit fortzutreiben haben, die mindeste Bewegung 
teilt sich dem Steuerruder mit [B 253]. 

Gestern regnete es den ganzen Tag und heute schien die Sonne den 
ganzen Tag. Wie viele Begenheiten meines Lebens wurden eine andere 
Richtung genommen haben, wenn es heute geregnet und gestern die 
Sonne geschienen hatte? Der Winter von 1794 auf 1795 war 
furchterlich streng, der von 1795 auf 1796 sehr gelinde. Was fur 
Weltbegebenheiten wurden ein andere Richtung genommen haben, 
wenn die Ordnung umgekehrt gewesen ware? [K 289]. 

Neben diesen "Schmetterlingseffekten" - die in der modernen Chaostheorie 

mathematisch ausgebaut werden - besteht eine andere Moglichkeit darin, daB 

Ursache und Wirkung zwar einer identischen GroBenordnung angehoren, aber durch 

soviele Zwischeneffekte voneinander getrennt sind, daB die Berechnung ihrer 

Beziehung aussichtlos ist: 

Wenn ich dieses Buch nicht geschrieben hatte, so wurde heute uber 
1000 Jahre abends zwischen 6 und 7 z.E. in mancher Stadt in 
Deutschland von ganz anderen Dingen gesprochen worden sein, als 
wiirklich gesprochen werden wird. Hatte ich zu Vardohus einen 
Kirschkern in die See geworfen, so hatte der Tropfen Seewasser den 
Myn Herr am Kap von der Nase wischt nicht gnau an dem Ort 
gesessen [D 55]. 

Die Frage, die sich hier stellt, mag auf den ersten Blick irrig erscheinen: ist hier 

uberhaupt noch von Kausalitat im strengen Sinne die Rede? Geht es hier nicht eher 
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um das Projizieren einer Gestalt, die auf die eine oder andere Weise bestimmte 

Elemente aus dem Kaleidoskop von Kleinigkeiten und Fluchtigkeiten zusammenhalten 

soli? Es scheint bei Lichtenberg zwei Bewegungen zu geben: zum einen die (gemessen 

an der Stringenz Condillacs und der Vater der neuen Nomenklatur) unokonomische 

Zurkenntnisnahme einer Vielzahl gleichberechtigter unverbundener Eindrucke, und 

zum anderen das Aufladen dieser Kleinigkeiten mit Bedeutungen, welche ihre 

Verknupfung zu hintergriindigen, oft analog ausgerichteten Gestalten nahelegen. Statt 

der Hierarchie der Erkenntnisobjekte heifit es, dafi dem "Weisen...nichts grofi und 

nichts klein [ist], zumal zu der Zeit wenn er philosophiert" [B 195]. Ein Philosoph 

"mufi sich um alles bekummern; und uber alles, auch die gemeinsten Dinge, zu 

schreiben, befestigt das System mehr, als irgend etwas" [H174]. Nur so erklart es 

sich, dafi die "Neigung des Menschen, kleine Dinge fur wichtig zu halten...sehr viel 

Grofies hervorgebracht [hat]" [G 234]. 

Vorraussetzung dieser Denkweise ist ein Aufladen des objektiv 

Unbedeutenden, die manchmal aberglaubischen Projektionen gleichkommt: 

Einer der merkwiirdigsten Ziige in meinem Charakter ist gewiB der 
seltsame Aberglaube, womit ich aus jeder Sache eine Vorbedeutung 
ziehe und in einem Tage hundert Dinge zum Orakel mache. Ich 
brauche es hier nicht zu beschreiben indem ich mich hier nur allzu 
wohl verstehe. Jedes Kriechen eines Insekts dient mir zu Antworten 
iiber Fragen an mein Schicksal. Ist das nicht sonderbar von einem 
Professor der Physik? Ist es aber nicht in menschlicher Natur begriindet 
und nur bei mir monstros geworden, ausgedehnt uber die Proportion 
naturlicher Mischung, wo es heilsam ist? [J 715]260. 

Zu Lichtenbergs Aberglauben siehe auch H2, H 11. 
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Lichtenberg betrachtet den eigenen Aberglauben als "monstrosen" Auswuchs seiner 

seelischen Disposition. "[Ich] bin fiir mich immer der argste Zeichendeuter..." [G 

38]: allerdings hangt das nicht nur mit individuellen Anlagen zusammen, sondern 

auch mit einer fiir die Spataufklarung typischen (und bedenklichen) Erscheinung, auf 

die in der Einleitung hingewiesen wurde. Es geht um die "standige Unterwanderung 

einer sich als unbestechlich befindenden Vernunft durch die heimlichen Wiinsche, die 

Welt moge mehr Bedeutung fiir den Menschen haben" , der Blumenberg in der 

Lesbarkeit der Welt ein Kapitel iiber Lichtenberg widmet. Die Zeichenlust der 

Aufklarung, die sich auch in der rapiden Ausweitung des Phanomens Mode sowie 

ihrer (pseudo)wissenschaftlichen Erfassung niederschlagt, hat janusartigen Charakter. 

Einerseits ist sie Residuum eines prarationalen Offenbarungsglaubens, der jede 

Erscheinung direkt, ohne Umwege iiber die Kategorien von Verstand oder Vernunft, 

in eine gottliche Weltordung einbinden kann; andererseits gehort sie zur postrationalen 

Kompensation der allgemeinen Entzauberung durch Aufklarung, im Verlaufe derer 

sich das rational des Feldes verwiesene "Sinnverlangen" neue Bedeutungskanale 

schafft. Allerdings scheint sich ein Widerspruch aufzutun zwischen Lichtenbergs 

Zeichenlust und seiner massiven Kritik an der Physiognomie, einem der 

weitestverbreiteten "Leichtfertigkeiten des Bedeutungsglaubens" im 

2 6 1 Hans Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt, S. 199. 

Blumenberg, ibid. 

Z6\bid. 
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Aufklarungszeitalter. Das Paradox ist aber rein vordergriindig: Lichtenberg hat die 

Zeichenhaftigkeit des menschlichen Gesichts - "die unterhaltendste Flache auf der 

Erde" [F 88] - nie bestritten (das ware angesichts des von ihm angenommenen 

natiirlichen Interpretationstriebes auch vergeblich), sondern nur ihre Kodifizierung im 

System Lavaters. "Physiognomik ist das in Buchform geronnene Vorurteil, dessen 

sich das Handwerk des praktischen Lebens ohnehin bedient"264. So eine 

Festschreibung der Bedeutungen - und dazu gehort natiirlich auch ihre neologistische 

Fixierung in der antiphlogistischen Nomenklatur - ist illegitim, weil eine subjektive 

Ordnung auf objektive Phanomene projiziert wird, und schadlich, weil sie dem 

standigen Interpretationsflufi vorzubeugen versucht. Dieser fliegende Wechsel 

hineingelesener Gebilde gehort zum Grundstamm der Zeichensucht der Aufklarung. 

Was sich ankiindigt, ist, "Kant erweiternd, fast schon...die 'Philosophic der 

symbolischen Formen'" , bzw. eine moderne Gestalttheorie: 

In meiner Krankheit im Januar und Februar 1790 betrachtete ich oft 
den Himmel meiner Bettlade, der aus einem kleingebliimten Zitz war. 
Jedes Blumchen lag in dem gemeinschaftlichen Punkt zweier sich unter 
einem Winkel von etwa 60° durchkreuzenden Linien. Dadurch 
entstanden denn eine Menge von Rhombis, so wie ich nur einen 
Rhombus von etwa einem Quadratzolle.. .recht deutlich ins Auge faBte, 
so verwandelte sich fur mein Auge sogleich die ganze Flache in solche 
Rhombos, alle von der GroBe des angenommenen. Auch dieses ging 
noch wenn ich, statt der Rhomben, Rhomboiden versuchte. Dieses 
waren also Muster, die aus objektiven und subjektiven Anlagen 
zugleich entstunden. Wenn ich ein Neues versuchte, so hielt es immer 
anfangs etwas schwer, war es aber im Gange, so war auf einmal das 

Blumenberg, Lesbarkeit der Welt, S. 201. 

Blumenberg, S. 204. 
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Ganze wie plotzlich kristallisiert. Ich glaube [die] Sache konnte auf 
hohere Dinge angewendet werden. In einer Menge gleichformig 
verteilter Punkte konnte ich allerlei Zeichnungen sehen und allerlei 
Muster, die an einem Ende der Flache erst gehorig gefaBt sich auch 
bald im iibrigen finden wiirden. So lieBe sich in der groBten Unordnng 
Ordnung sehen, so wie Bilder in den Wolken und auf bunten Steinen 
[J 532]. 

[...] So sieht man im Sand Gesichter, Landschaften usw. die sicherlich 
nicht die Absicht dieser Lagen sind. Symmetrie gehort auch hierher. 
Silhouette im Dintenfleck pp. Auch die Stufenleiter in der Reihe der 
Geschopfe, alles das ist nicht in den Dingen, sondern in uns [J 392; 
Hervorhbg. i. Text]. 

"Ich sehe zuweilen Stundenlang in mein Caminfeuer, suche Gesichter in den Kohlen 

und ihre Gestalten, und dencke an Gottingen..." [Bw 1:487] schreibt er iiber seine 

Tage in Kew an Baldinger im bereits zitierten beriihmten Londoner StraBenbrief. 

Entweder man nimmt "eine Kutsche fur 18 pence nach London" [Bw 1:488] und das 

Leben ist voller mitreiBender Eindrucke, oder man bleibt im nebligen Kew und 

projiziert Bilder und Gestalten ins stillere Geschehen. Wenn es dabei nur um die 

spontanen Assoziationsgebilde eines Rorschach-Test ginge ("Silhouette im 

Dintenfleck"), dann ware die Frage nach den Auswirkungen auf Philosophie und 

Wissenschaft zweitrangig; Lichtenberg aber stellt sie auf eine Stufe mit ubergreifenden 

forschungslenkenden Paradigmen wie der Stufenleiter der Schopfung. Und doch weiB 

er, daB zwischen Gestaltprojektionen dieser Art und aberglaubigen Projektionen 

qualitativ kaum ein Unterschied besteht und der Wissenschaftler Gefahr lauft, sich auf 

eine keineswegs standesgemaBe Weise in subjektiven Beziehungsgebilden zu verlieren: 

"Ist das nicht sonderbar von einem Professor der Physik?" 
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f) Der chemische Spinoza 

Eine der wichtigsten Anmerkungen, die Lichtenberg je zur Chemie gemacht 

hat, ist der letzte Satz des Sudelbucheintrags J 1370: 

Es ware wohl einmal der Miihe wert die Chemie iiberhaupt mit einem 
zweifelnden Blick zu uberschauen. Es wird gewili vieles was sie in den 
Korpern finden erst gemacht auch ist dabei wohl zu bedenken, was 
einmal Deluc sagt: Die Luft sei ein einfaches Wesen, und kein 
Compositum, obgleich die Chemier darin phlog. dephlog. und fixe Luft 
wollen gefunden haben...Da die Natur alles in Luft verwandeln kann, 
wer weif5 ob sie nicht umgekehrt Prozessse in Menge hat...Ich furchte 
es kommt im nachsten Jahrhundert einmal ein chemischer Kant und 
wirft uns unsere jetzige Chimie iiber den Haufen, doch hoffe ich hier 
mehr von einem chemischen Spinoza, als von einem chem. Kant 
[Hervorhbg. i. Text]. 

In diesem Kontext weist "Spinoza" auf eine bestimmte Form der 

Informationsverarbeitung, die sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts grofter Beliebtheit 

erfreut. Es gibt - um die Darstellung des einfuhrenden Abschnitts aufzugreifen -

zwei Moglichkeiten, dem rapiden Datenzuwachs, der die herkdmmlichen Diskurse 

und Strukturen zu sprengen droht, zu begegnen: zum einen die arbeitsteilige, 

okonomisch-rationelle Differenzierung der Wissenschaftsgebiete mit ihren je eigenen 

Fachsprachen, zum anderen die Gesamtintegration der Phanomene durch das Postulat 

eines ubiquitaren Prinzips, das alien Erscheinungen zugrundeliegt und scheinbar so 

fundamentale Unterscheidungen wie Geist und Materie, Kraft und Stoff, Subjekt und 

Objekt etc. als Manifestationen eines identischen Prinzips begreift. Die erste 
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Moglichkeit fiihrt zum Positivismus, die zweite zum Monismus. 

Im Rahmen der neuen Chemie, mit der Lichtenberg so groBe Schwierigkeiten 

hatte, ergibt sich der positivistische Einschlag durch Lavoisiers heuristische, bisweilen 

"opportunistische" Vorgehensweise, die Entbindung der neuen Fachwissenschaft 

von allem ontologischen Ballast und der Wichtigkeit der Sprache bei der 

Theoriebildung . "Modern" an der neuen Chemie ist ihre Beschrankung auf die 

moglichst exakte Erfassung und Beschreibung von RegelmaBigkeiten, womit das Ziel 

pramoderner Wissenschaften - die Suche nach Griinden und 

Wesensbestimmungen - aus der wissenschaftlichen Forschung verbannt wird. 

Allerdings ist das ein Anspruch, der in den Augen Lichtenbergs wegen der 

Einfiihrung der neuen Terminologie, die eine kommunikative Fixierung der 

"heuristischen" Theorie vorzunehmen scheint, unmoglich erfiillt werden kann. Vor 

diesem Ffintergrund wird seine Problematisierung der Chemie durch den Hinweis auf 

einen zukunftigen "chem. Kant" erst verstandlich. Dieses Gedankenspiel ist doch wohl 

so zu verstehen, daB ein Kant die subjektive Beschaffenheit chemischer Theorien nicht 

als vorlaufige, korrekturfahige Hyothesen, sondern als Manifestation der 

Beschrankungen des menschlichen Wahrnehmungsapparats beschreiben wurde. "Die 

2 6 6 

Arthur Donovan, "Newton, Lavoisier and Modern Science", P.B. Scheurer/G. Debrock (eds.), 
Newton's Scientific and Philosophical Legacy (Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publisher, 
1988), S. 222. 

2 6 7 

Donovan, ibid. 
, 8Worunter Donovan auch die "Early modern science" Newtons zahlt. 
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Verhaltnisse unsers Wesens... .gegen die Dinge, die wir aufier uns nennen wiirde 

sich auf die Chemie ahnlich restriktiv auswirken wie auf Philosophie und Religion. 

Somit stunden dem Erkenntnisfortschritt der Chemie drei Hindernisse im Wege: i) die 

Selbstabkapselung der Fachwissenschaft mit ihrer Nichtberucksichtigung relevanter 

Phanomene wie der Elektrizitat; ii) die Kommunikationsverweigerung infolge der 

Einfuhrung und semantisch einseitigen Ausrichtung eines eigenen Diskurses; und iii) 

die anthropologische Schranke, die uns daran hindert, zu den "chemischen Dingen an 

sich" vorzudringen. Kein Wunder, daB Lichtenberg die Ankunft des "chem. Kant" 

furchtet. Die ersten zwei von Lavoisier und seinen Kollegen errichteten Hindernisse 

sind selbstgemacht und iiberwindbar, die dritte nicht. Damit ware die Chemie wirklich 

"iiber den Haufen [geworfen]" [J 1370], der Erfiillung ihrer Aufgaben stiinde 

Uniiberwindliches im Wege. An dieser Stelle hofft Lichtenberg auf einen chemischen 

Spinoza. Er soil dort Auswege aufzeigen, wo Kant Riegel vorgeschoben hatte; also 

im fachwissenschaftlichen Kontext das leisten, was er - fur manche - im religiosen 

geleistet hatte: die Erlosung von den Einsichten des kritischen Idealismus. "Wie 

Spinoza dort zu Lichtenbergs eingebildeter Gesundheit beitrug, so hier Kant zur 

Verzweiflung des leidenden Subjekts", diagnostiziert Promies die philosophischen 

Irrfahrten des spaten Lichtenbergs zwischen Vernunft, Denken, Ordnung, Welt und 

270 
Gott . Derselbe Zwiespalt beherrscht die Chemie. 

Die Leistung eines chemischen Spinoza bestunde in der Erstellung eines 

2 6 9 K 77. Siehe Anmerk. 11:262. 

270Lichtenberg, S. 119. 
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Systems, das es erlaubt, disparate Erscheinungen auf ein omniprasentes Prinzip 

zuriickzufuhren und dabei sicherstellt, dafi es sich bei diesem Prinzip nicht um die 

Projektion einer subjektiven Gestalt handelt. Veranschaulicht wird das am Beispiel der 

Luft, die in der antiphlogistischen Chemie als Kompositum beschrieben wird. 

Dagegen fuhrt Lichtenberg den Gedanken ins Feld, dafi es sich um ein "einfaches 

Wesen" handeln konnte, das je nach Umstanden als einfaches oder zusammengesetztes 

in Erscheinung tritt. Agens dieser Umwandlung ist die Feuchtigkeit, womit der 

Prozefi der Umwandlung von Luft in Wasser erklart werden kann . Solange man 

sie nicht in Betracht zieht ist "[v]ieles von dem was man uber die Luft geschrieben 

272 

hat unbrauchbar" [J 1373] . Prinzipiell geht es um die Vereinheithchung der 

Eindrucke - eine Vereinheitlichung, die umso dringlicher wird, je zahlreicher, 

verwirrender und unzusammenh&ngender diese Eindrucke auftreten. Spinoza ist die 

Antwort auf die Strafien von London; eine Antwort, die der Blick vom Chateau nicht 

notig hatte. 

V g l . die Bemerkungen in 1:6 fiber Niederschlag und Hydrometer. 

272 
Vgl . auch J 1377: "Die Luft wird ein Organ fur die Erzeugung des Regens so wie sich Teile 

des Korpers durch Reiz in Eiter-Organe verwandeln, nach Herrn Grasmeyer. Das Organisieren und 
Desorganisieren in der Natur ist von groBem Umfang und liegt ganz auBerhalb des Sprengels der 
Chemie, wenigstens noch zur Zeit". 
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g) Kurze Zusammenfassung 

Folgende Gedanken wurden besprochen: 

1. Die unterschiedlichen sprachphilosophischen Vorgehensweisen Lavoisiers 

und Lichtenbergs hangen mit unterschiedlichen epistemologisehen Positionen 

zusammen. Letztere mussen im Zusammenhang mit Veranderungen der 

Wahrnehmungsstruktur im ausgehenden 18. Jahrhundert gesehen werden. Als 

paradigmatische Alternativen wurden Condillacs philosophisch befrachteter "Blick 

vom Chateau" und Lichtenbergs kennzeichnende Beschreibung des Londoner 

Stadtlebens herangezogen. 

2. Die prinzipiellen Ausloser dieser Wahrnehmungsveranderungen sind der 

rapide Anstieg des Gesehenen und Gelesenen, die Zunahme kultureller 

Geschwindigkeit (wie sie beispielsweise in der beschleunigten Umsetzung neuer 

Informationen auftritt) und die sich hieraus ergebenden Schwierigkeiten, an alten 

Ordnungssystemen festzuhalten, die eindeutige Unterscheidungen zwischen wichtigen 

und unwichtigen Eindriicken vorgeben. 

3. Ein wissenschaftliches Pendant dieser Entwicklung ist die zunehmende 

Beschaftigung mit "Massenereignissen" im mathematischen Rahmen. Es fallt auf, daB 

Lichtenberg sich schon fruh mit der Materie auseinandersetzt, sie bei den 

Griindervatern der Chemie jedoch keine Rolle spielt. Epistemologisch interessant ist 

hierbei die Einschrankung der Kausalitat: neben die Unverbundenheit der Eindriicke 
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im Raum tritt die in der Zeit. 

4. Von besonderer Relevanz ist der proportionale Anstieg von Zeichen und 

Bedeutungen. Die Aufklarung, die sich um eine vernunftige Restriktion der 

Bedeutungzuweisungen bemuht, wird von einem Zeichenbegehren unterwandert, das 

mentalitatsgeschichtlich gesehen pra- und postaufklarerische Momente enthalt. 

5. Wahrend die antiphlogistische Chemie infolge ihres systematisierten 

Wortbildungsverfahrens eindeutig in die Sphare aufgeklarter Bedeutungsfixierungen 

gehort, verhalt es sich bei Lichtenberg schwieriger. Einerseits verfallt er der 

Zeichenlust seiner Zeit und versucht sogar, sie wissenschaftlich fruchtbar zu machen; 

andererseits bekampft er manche "Leichtfertigkeiten des Bedeutungsglaubens" 

(Blumenberg), die ihm zuwider sind. Darin besteht eine weitere Analogie zwischen 

ihm und der revolutionaren Mentalitat, die von der entfesselten Semiurgie des spaten 

18. Jahrhunderts profitiert und sich dennoch anschickt, miBliebige Zeichen 

auszumerzen und andere politisch fruchtbar zu machen. 

6. Zeichenrestriktion fuhrt zur Errichtung des ausdifferenzierten, 

arbeitsteiligen, modemen fachwissenschaftlichen Betriebs, die Annahme der 

Zeichenerweiterung zum Festhalten am konsenstheoretisch ausgerichteten, 

Professionellen und Laien gleichermaBen zugangigen Kommunikationskanalen. Auf 

sprachlicher Ebene entspricht ersterem die Festschreibung diskreter 

Bedeutungseinheiten unter Nichtbeachtung aller fachwissenschaftlich irrelevanten 

Bedeutungsmoglichkeiten, und letzterem die Beachtung durchlaufender 

Bedeutungskontinua, die durch Weiterverwendung historisch angestammter 
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Signifkanten jedermann einsichtig sind. 

7. Abschlieliend sei noch einmal auf die Neigung zur Asthetisierung 

gesellschaftlicher Ereignisse verwiesen, die im Rahmen dieses Abschitts vor allem die 

visuelle Reproduktion beinhalteten. Es wurde die Meinung vertreten, dali sich lange 

vor Erfindung der Kamera bei Lichtenberg (und das gilt sicher nicht nur fiir ihn) 

"filmische" Wahrnehmungsformen anzudeuten scheinen, was der These von der 

Anticipation der Medientechnik durch bestimmte psychologische Dispositionen 

Vorschub leisten konnte. Dafi diese Antizipationen auch dem revolutionaren Diskurs 

entstammen konnen - ein weiteres Beispiel fiir die hier angenommene 

Komplementaritat von Beobachter und Ereignis - wird gleich im Teilabschitt a) des 

folgenden Abschnitts 111:6 besprochen. 
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6 "Apostel, Apostille, Postille": Das Universum der Schrifl 

a) Die neue Unmittelbarkeit 

Im Oktober 1789 wird den Abgeordneten der Nationalversammlung eine 

anonyme Schrift mit dem Titel Sur les moyens de communiquer sur le champ au 

peuple vorgelegt. Der Autor schlagt die Konstruktion von drei technischen Apparaten 

vor, um Stimme, Gedankenfiihrung und Prasenz der Deputierten dem Volk hor- und 

sichtbarer zu machen. Ein Porte=Voix=du=Peuple, eine Art Riesenmegaphon, soli 

die Stimme des Redners verstarken; auf einem Tableau=Populaire - einem 

Schaubild - sollen alle Redebeitrage und Beschliisse schriftlich wiedergegeben 

werden; und schlieBlich soli sich der Sprecher auf einer rollenden Empore sitzend 

(Siege=Orale=Mobile) durch die Menge bewegen, um jedermann moglichst sichtbar 

273 
zu sein . "Eine solche Maschinerie" - schreibt Guilhaumou -

ist als Antwort auf bestimmte Erwartungshaltungen der Offentlichkeit 
bezuglich der Selbstdarstellung von Politik im Alltag zu verstehen, 
einer Selbstdarstellung, die zugleich dem beschleunigten Ablauf der 
Ereignisse Rechnung zu tragen beabsichtigt274. 

Siehe Jacques Guilhaumou, "Zeitgenossische politische Lebensgeschichten aus der 
Franzosischen Revolution (1793-1794): Autobiographischer Akt und diskursives Ereignis, Die 
Franzosische Revolution als Bruch des gesellschaftlichen BewuBtseins, S. 358-360. 

2 7 4 Guihaumou, S. 360. 
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Es geht hier aber weniger um die revolutionsbedingte Zunahme kultureller 

Geschwindigkeit als um die technische Anpassung an einen neuen 

Offentlichkeitstypus. Die revolutionare Ideologie arbeitet an der groBtmoglichen 

Annaherung von Volk und Macht. Politik muB zuganglicher, sichtbarer, greifbarer 

gemacht werden, um ohne zwischengeschaltete Widerstande als unmittelbare 

Umsetzung des Vokswillens gestaltet werden zu konnen; umgekehrt betreibt die 

Revolution eine Modernisierung der Machtmechanismen, die eine moglichst 

reibungslose Beeinflussung des Volkes durch den Staat erleichtem sollen. So gesehen, 

gehort diese obskure Schrift zur Geburt moderner Medientechnologie aus dem Geist 

revolutionarer Offentlichkeit. Es sind in diesem Falle nicht die neuen Medien, die den 

Diskurs erschaffen, sondem umgekehrt der revolutionare, von Ideen der transparence 

und Unmittelbarkeit gepragte Diskurs, der nach neuen Medien verlangt. 

Zu den diskurs- und technikpragenden Anforderungen der neuen Offentlichkeit 

gesellt sich der Krieg, der Vater aller technischen Dinge. Die revolutionare 

Zentralisierung macht gemeinsam mit der militarischen Notwendigkeit 

schnellstmoglicher Informationsubermittlung ein neues Kommunikationssystem 

erforderlich. Zur Bewaltigung dieser Aufgabe entwickelt Claude Chappe ein 

Telegraphensystem, mit dessen Hilfe sich Nachrichten innerhalb von zwei Stunden 

aus jeder Ecke Frankreichs und von der Front nach Paris ubermitteln lassen -

eine Technik, deren spatere Elektrisierung von Lichtenberg in F 40 antizipiert wird: 

Schlieben-Lange, "Freiheit, Gleichheit...Uniformitat", S. 51. 
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"Mit elektrischen Ketten lieiten sich Signale geben, Langen nicht weit entlegener 

Orter bestimmen usw. Es lieBen sich vielleicht Strome gebrauchen, wenigstens auf 

eine gewisse Strecke". Im Hintergrund steht die revolutionare Utopie absoluter 

Synchronizitat: soziale Uniformitat im sozialen Raum soil durch die Gleichzeitigkeit 

des sozialen Lebens erganzt werden. Alle sind gleich, und alles ist gleichzeitig. Dazu 

ist es notig, die Entfernung zwischen Paris und den Provinzen auf Null schrumpfen 

zu lassen, was spater der militarischen Planung zugute kommt: 

Das Bedurfnis..., den Generalen auf dem Schlachtfeld die wichtigsten 
militarischen Entscheidungen abzunehmen und in Paris zu treffen, was 
der Telegraph moglich machte, entspricht eben diesem 
Zentralismusprinzip. Der Diskurs der "simultanit6" (Gleichzeitigkeit) 
fiihrte naturwissenschaftliche Elemente (Elektrizitat, Energie, 
Telegraph) und theologische Elemente zusammen - Formulierungen wie 
die "Neue Zeit" , der "neue Mensch" werden sehr haufig endzeitlich 
gebraucht - und intensivierte den Diskurs der Uniformisierung in 
zeitlicher Hinsicht. Unverkennbar stellt das System des Telegraphen 
auch einen Zusammenhang zwischen der Revolutionierung der 
Kommunikationsverhaltnisse und der Vereinheitlichung der Sprache 
mittels einer Zeichentheorie her2 7 6. 

Lichtenberg, der die neue chemische Zeichenlehre in Analogie zur revolutionaren 

Machtpolitk setzt, stellt auch eine ironische Verbindung zwischen franzosischer 

Kommunikationstechnik und franzosischer Expansion her: 

Die Franzosen sind eben so stark in der Telemachie als der 
Telegraphie, man konnte Bonaparte den Telemachus, den in der Feme 
Streitenden nennen, namlich Provinzen teilen, die er nicht erobert hat 

Schlieben-Lange, S. 52f. 
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[L 314; Hervorhbg. i. Text]2 

Entscheidend ist hierbei der Hinweis, wie das neue Kommunikationsmedium die 

physische Anwesenheit des Handelnden zwar uberflussig macht, ihm aber gleichzeitig 

die Einflufimoglichkeiten beschert, die ihm zur Verfugung standen, wenn er selbst zur 

Stelle ware. Die Loslosung von Ort, Zeit und Stimme des Sprechers durch den 

Ubergang des gesprochenen Wortes in ein anderes, quasi allgegenwartiges 

Zeichensystem bildet eines der wichtigsten Probleme dieses Abschnitts. 

Wie sehr der Krieg Medien begiinstigt, stellt die Ziffer 8 in ihrem kurzen 

Ausblickaufs 19. Jahrhundert fest, wobei bezeichnenderweise Krieg, Printmedien und 

das Wissenschaftsspektakel (Ballon)Luftfahrt in eins gesetzt werden, um eine eher 

ins 20. Jahrhundert passende moderne Form der Unmittelbarkeit, des 

mediengesteuerten Dabeiseins zu beschreiben: 

Bedenkt, Mitschwestern, die Anfiihrerin des neunzehnten, also des 
Jahrhunderts, das vermutlich die Zahl der Planeten verdoppeln, und die 
der Trabanten und Metalle vervierfachen wird; des Jahrhunderts, worin 
vermutlich die Luftschlachten der Volker sich zu den Land- und 
Seeschlachten wie 580:1 verhalten werden, so dafi die 
Zeitungsschreiber, von Paris bis Hamburg, sie mit hundertfiifiigen 
Teleskopen aus dem Comtoir selbst bevisieren, bephantasieren und als 
Augenzeugen beschreiben konnen... [SB 3: 4 6 3 ] . 

' " V g l . auch die Miscellaneen "Der einfachste Telegraph" [GTC (1797), S. 181-185] und "Etwas 
iiber den Telegraphen" [GTC (1799), S. 192-194]. . 

278 
Die Unmittelbarkeit aeronautischer Berichterstattungen hat bereits 10 Jahre nach dem 

Erscheinen der Rede der Ziffer 8 bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Kleist berichtet am 15. 
Oktober 1810 in den Berliner Abendbldttern von den Vorbereitungen des fur vier Uhr nachmittags 
angesetzten, dann aber verschobenen und miBgliickten Ballonaufstieg des Wachstuchfabrikanten 
Claudius. Der Bericht wird um 2 Uhr abgeschlossen, die Abendbl&tter erscheinen um 5 [Vgl. 
Gesamtausgabe, Band 5., S.118ff. u. 221n.]. 
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Doch Bemerkungen dieser Art bilden die Ausnahme. Sie sind von Interesse, wenn 

man sich mit einer Theorie der Antizipation der neuen Medien beschaftigt, vor allem 

mit dem Zusammenhang zwischen Krieg, Wahmehmungsveranderung und Literatur, 

doch handelt es sich mit Blick aufs 18. Jahrhundert wie auch auf Lichtenberg um ein 

marginales Problem. Das wichtigste Medium im Jahrhundert der "semioralen" 

Franzosischen Revolution ist - sieht man von der menschlichen Stimme ab - die 

Schrift. Eine erschdpfende Auseinandersetzung mit der Frage, wie es Lichtenberg mit 

Schrift und Druck halt, wiirde eine selbstandige Arbeit erfordern; im folgenden sollen 

nur die Punkte angesprochen werden, die sich mit seinem Wissenschaftsethos in 

Verbindung bringen lassen. 

b) Schrift und Revolution 

Die dramatischen Ereignisse zu Beginn der Franzosischen Revolution, vor 

allem aber die Art, in der ihr messianisches Selbstverstandnis uberlebt und alles 

Vorangegangene mit feudalistischer Ruckstandigkeit identifiziert hat, werfen ihre 

Schatten auf ein groBes prarevolutionares Ereignis, das die eingangs angesprochene 

Kommunikationssausweitung und -verstarkung der Revolution vorwegnimmt, wenn 

nicht gar vorpragt: die Eingabe der cahiers de doleances. Niemals zuvor hatte es eine 
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derart grofl angelegte, direkte Beteiligung aller Wahlberechtigten an der Einberufung 

und der festzusetzenden Tagesordnung der ersten nationalen Korperschaft 

(Generalstande) gegeben. "Twenty-five thousand cahiers were drawn up in a 

simultaneous act of consultation and representation that was unprecedented in this 

279 

completeness" . Verschriftlichung und Wahlprozedur wurden parallel geschaltet: die 

kleinen lokalen Versammlungen von je rund hundert Wahlbrechtigten (bailliages) 

setzten ihre Beschwerden auf und wahlten einen Abgeordneten; beide riickten in die 

nachsthohere Versammlung, die wiederum ihren Abgeordneten bestimmte, der sich 

mit den gebiindelten cahiers zur nachsten Versammlung begab, bis am Ende 

Deputierte und Beschwerdebriefe sich nach Standen getrennt zur Eroffnung der 

Generalstande in Versailles einfanden. Die umstandliche Wahlabstufung erklart den 

hohen Anteil der Beamten und Anwalte unter den Deputierten des dritten Standes: es 

waren meist die rhetorisch geschultesten und politisch erfahrensten, die den Sieg 

davontrugen . Wichtig ist das pyramidenformige Verschriftlichungsnetz, mit dem 

Frankreich iiberzogen wird. Noch die kleinste Beschwerde im entlegensten Teil soil 

schriftlich erfafJt und iiber die zustandigen Kommunikationskanale nach Paris geleitet 

werden; eine absolutistische Zentralisierung, die durch das von den Jakobinern 

institutionalisierte (und bis 1982 giiltige) Prafektensystem verscharft wird. "Diese 

'Nationalagenten' waren 1793 bis zum Jahre VI (1798) gehalten, jede Dekade (also 

alle zehn Tage) einen Bericht iiber die Lage in alien Gemeinden ihres departements 

2 7 9 Schama, Citizens, S. 308. 

2 8 0 Schama, S. 309. 
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nach Paris zu schicken, bis man die Unrealisierbarkeit dieser Utopie der 

281 

Geschwindigkeit erkannte und zum Monatsrhythmus iiberging . 

Was ist nun das Verhaltnis der Franzosischen Revolution zur Schriftlichkeit? 

Man braucht sich nur einige der Grundleistungen der Schrift vor Augen zu halten, um 

zu erkennen, dafi sich zwischen ihr und dem Selbstverstandnis der Revolution 

Spannungen ergeben miissen. Schrift ermoglicht dem Sprecher, sich (wie der 

telegraphierende Bonaparte) vom Hier und Jetzt des Sprechaktes unabhangig zu 

machen. Wahrend die gesprochene Rede im praelektronischen Zeitalter von der 

Gleichzeitigkeit und Gleichortlichkeit sowie der Identitat der beteiligten Personen 

charakterisiert wird, iiberlebt die Schrift den Moment der Rede und greift weit uber 

Raum und Zeit des Redners hinaus. Es steht dem geschriebenen Text frei, Moment, 

Ort und Umstande seiner Entstehung verschwinden zu machen. Diese objektivierende 

Abstraktion jedoch "wird erkauft durch den Verlust der Situationsbindung. Die 

Verbindlichkeit des Geschriebenen, begriindet iiber Permanenz, gerat zur 
2<52 

Unverbundenheit mit Personen" . 

Die Revolution, die sich anschickt, den eigenen Ideen und Errungenschaften 

Ewigkeitswert im wortlichsten Sinne zuzuschreiben und gleichzeitig das 

Aufklarungsprojekt nationaler Literarisierung unter politischen Vorzeichen 

voranzutreiben, hat mit dieser situations-und personenentbundenen Objektivitat der 

Schrift ihre Schwierigkeiten. Zweifelsohne hat der Schriftfetischismus der Revolution 
2 8 1 Schlieben-Lange, "Freiheit, Gleichheit...Uniformitat", S. 51. 
282 

Schlieben-Lange, "Schriftlichkeit und Mundlichkeit in der Franzosischen Revolution", S. 195. 
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die Alphabetisierung, insbesondere die der stadtischen Unterschichten, voriibergehend 

gefdrdert. Der sprunghafte Anstieg der von Lusebrink u.a. analysierten "individuellen 

Wortergreifungen", die der Verewigung des eigenen Beitrags zur Revolution dienen, 

ist ein Symptom der fortschreitenden Literarisierung der Mittelschichten im 18. 

Jahrhundert. Die politischen Rechenschaftsberichte, mit denen Vorwurfe 

konterrevolutionaren Verhaltens widerlegt werden sollen, sind sakularisierte 

Konfessionen, die sich nicht mehr an die Ohren der Priester, sondern an die Augen 

der Behorde wenden. Diese zunehmende Schriftbezogenheit urbaner 

Kommunikationsstrukturen ist bereits von Campe beschrieben worden: 

[...] Affichen oder Bekanntmachungszettel sieht man in alien StraBen, 
besonders an den beiden Seitenwanden aller Eckhauser und an dem 
ganzen Gemauer aller offentlichen Gebaude auf den Quais und 
sonstigen freien Platzen, eine so unzahlbare Menge, daB ein riistiger 
FuBganger und geiibter Schnelleser den ganzen Tag vom morgen bis 
an den Abend, herumlaufen und lesen konnte, ohne nur mit denjenigen 
fertig zu werden, welche man an jedem Tage von neuem ankleben 
sieht.. .Denken Sie sich, wie diese Publizitat, diese Teilnahme Aller an 
allem, auf die Entwickelung der menschlichen Seelenkrafte, besonders 
auf die Verstandes -und Vernunftentwicklung der Leute wirken muB! -
Vor jedem, mit dergleichen Zetteln....beklebten Hause, sieht man ein 
unendlich buntes und vermischtes Publikum von Lasttragern und feinen 
Herrn, von Fischweibem und artigen Damen, von Soldaten und 
Priestem....versammelt,...alle mit gierigen Blicken den Inhalt der 
Zettel verschlingend, bald leise, bald mit lauter Stimme lesend, dariiber 
urteilend und debattierend...Aufallend und befremdend...ist es, zu 
sehen...wie vier, fiinf oder sechs...Lasttrager mit einem ihrer 
Kameraden, der den seltenen Vorzug besitzt, Gedrucktes lesen zu 
konnen, in Verbindung treten, ihre Liards zusammenlegen, sich dafiir 
gemeinschaftlich eins der fliegenden Blatter oder der kleinen 
Broschiiren des Tages kaufen, und nun...sich dicht zusammenstellen, 
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um dem vorlesenden gelehrten Kameraden...zuzuhdren' 

Die Freude des Aufklarers an der offentlichen Teilnahme aller am politischen ProzeB 

und an der Gleichheit der Menschen vor der Information verstellt den Blick auf ein 

paar revolutionstypische Kommunikationsprobleme, die in der Beschreibung 

anklingen. Die Literarisierung bleibt - wie Brigitte Schlieben-Lange anhand der 

"Semioralitat" der Revolution demonstriert - "paradoxerweise gerade auf Verfahren 

und Kommunikationsnetze angewiesen, die zum Bereich der MUndlichkeit gehdren" . 

Die Schrift schafft sich im politisch-administrativen Bereich vorerst keine 

eigenstandige Infrastruktur; das Geschriebene oder Gedruckte wird vorgetragen, 

protokolliert, an Clubs und societes weitergereicht, um erneut versprachlicht zu 

werden, und endet an einer Wand, wo der hohe Anteil der Analphabeten eine weitere 

Oralisierung notig macht. Das Oszillieren zwischen Miindlichkeit und Schriftlichkeit 

erzeugt die Instabilitat der Texte aus der Revolutionszeit, von denen man oft nicht 

genau angeben kann, ob sie urspriinglich gesprochen oder geschrieben wurden bzw. 

ob sie privat gelesen oder offentlich vorgetragen werden sollten255. 

Erschwerend kommt hinzu, daB die Trennung zwischen Schriftlichkeit und 

Miindlichkeit im Frankreich des 18. Jahrhunderts sich zu einem groBen Teil mit der 

zwischen Stadt und Land deckt. Die Verbindung zwischen cite revolutionnaire und 

Campe, Briefe aus Paris, in: Giinther, Die Franzosische Revolution, S. 22ff. Teile des Zitats 
auch bei Schlieben-Lange, "Schriftlichkeit und Miindlichkeit", S. 205. 

2 8 4Schlieben-Lange, S. 194 (Hervorhbg. i . Text). 

2 8 5 V g l . ibid., S. 194, 206. 
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campagne litt darunter, dafi einerseits die literarisierte Hauptstadt zunehmend 

abstrakte, also schriftgepragte Protokolle und Verordnungen in Gegenden schickte, 

die noch weitgehend von oralen Kommunikationsformen beherrscht waren; wahrend 

andererseits die zunehmende Fraktionierung im Pariser Zentrum es dem Land 

unmdglich machte, mit Hilfe von Eingaben oder Briefen Einflufi aufs politische 

Geschehen in der Hauptstadt zu nehmen . Aus dieser Perspektive lassen sich 

konterrevolutionare Aufstande auch als Kampf des sprechenden Landes gegen die 

2<° 7 

schreibende Stadt analysieren 

Die Revolution versucht, diesen Kommunikationschwierigkeiten mit Hilfe 

einer Reoralisierung der Literatur vorzubeugen: "Vereinfachung der Argumentation, 

Stereotypisierung, Benutzung des Dialogs als leichter fafilicher, dem Mundlichen 

angenaherter Form" gehoren zu den Textstrategien, mit denen insbesondere die 

jakobinische Bildungspolitik im Geiste des Sanculottismus den elaborierten Stil der 

Vergangenheit durch einen spartanisch-volksnahen Sprachgestus ersetzen will. Die 

praktische Notwendigkeit, sich stilistisch der nichtliterarisierten Bevdlkerungsmehrheit 

anzunahern, verbindet sich mit dem philosophischen Wunsch, etwas von der 

Unmittelbarkeit der direkten mundlichen Rede in die Schrift hiniiberzuretten. Ein 

semiotischer Fundamentalismus, der vom rousseauschen Traum der transparence der 

Menschen und Zeichen genahrt wird: es darf nichts Aufienstehendes geben, keine 

2 8 6Schlieben-Lange, S. 197, 204. 

2 8 7 V g l . Schlieben-Lange, S. 197 

2 8 8Schlieben-Lange, S. 198. 
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Representation, die zwischen Volk und Macht, AuBerung und AuBerungsgegenstand 

ein Eigenleben entwicklen konnte. Von entscheidender Bedeutung - auch mit Blick 

auf Lichtenberg - ist die Idealisierung des Dialogs. 

Paradoxerweise erganzt sich die strategisch-philosophische Volksverbundenheit 

revolutionarer Texte mit einem Erbe des Aufklarungsdenkens, dessen Briichigkeit aber 

gerade von der Revolution unter Beweis gestellt wird. Die Geschichte der 

Franzosischen Revolution ist die Geschichte des gescheiterten Versuches, das 

verniinftige, konsensstiftende Rasonnieren von Privatleuten in die politische Praxis 

umzusetzen. Die Aufklarung feiert die differenzierte Verstandnissicherung im Dialog 

als die ideale Kommunikationssituation zur Einrichtung einer reprasentativen 

Demokratie, doch an ihre Stelle tritt die Fraktionierung der Meinungen und 

politischen Gruppierungen und schlieBlich die "institutionalisierte Einmiitigkeit" der 

289 

Jakobinerherrschaft : 

[D]er reprasentativen, vermittelten und vorgeplanten parlamentarischen 
Offentlichkeit, die zusehends an Unmittelbarkeit verliert, werden die 
in anderen Diskussionszusammenhangen (Clubs, Societes, Sections) als 
die spontaner gewonnenenen, authentischen und damit als die in 
gewisser Hinsicht weiterhin nach dem Modell des offentlichen 
Diskurses gewonnenen Meinungen entgegengesetzt. Andererseits 
schaffen aber gerade diese als Korrektiv der zunehmend als steril 
empfundenen parlamentarischen Offentlichkeit aufgefaBten 
Diskussionskreise den rationalen Diskurs selbst ab, indem sie ein 

289 
Eben diesen Ubergang beschreibt Gumbrecht in seiner Studie der Rhetorik der Revolution, 

wobei das letzte Stadium - die epideiktische Rede zur Sicherung institutionalisierter Einmiitigkeit -
anhand einer am 23. Juli 1793 im Konvent gehaltenen Rede zum Tode Marats veranschaulicht wird, 
die sich mit den anderen 19 Reden, die am gleichen Ort zum gleichen AnlaB vorgetragen wurden, 
weitgehend deckt. Die angestrebte politische Uniformitat wird von der textlichen vorweggenommen. 
V g l . Gumbrecht, Funktionen parlamentarischer Rhetorik in der Franzosischen Revolution, S. 93-125. 
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Konstituens, das Argumentieren iiber Meinungen, durch die Einsetzung 
autorisierter Meinungen beseitigen290. 

29/ 
Laut Furet gehort dieser Kampf zwischen Representation (gewahlte Volksverteter) 

und direkter Verkorperung (Clubs, Sektionen) des Volkes zu den bestimmenden 

Strukturmerkmalen der Terrorphase. Interessant ist hierbei, wie die vorgeblich 

unmittelbare Kommunikationspraxis der nicht-parlamentarischen Zentren in die Nahe 

oral ausgerichteter aufklarerischer Kommunikationsmodelle geriickt wird und zudem 

eine voriibergehende Reoralisierung des schriftlichen Austausches pragt. Die 

Revolution, die Sprache auf nie zuvor dagewesene Weise im politischen ProzeB 

einsetzt, muB erkennen, daB Eindeutigkeit und Unmittelbarkeit auf der einen und 

Objektivitat und Ewigkeitsanspruch auf der anderen schwer zu vereinbaren sind, weil 

diese zum geschriebenen, jene zum gesprochenen Universum neigen. Erst nach der 

Revolution, so Schlieben-Lange, vollzieht sich die endgiiltige Emanzipation der 

Schrift und der Literatur von mundlichen Traditionen: "Die Literatur wurde 

entdialogisiert, die epischen Langformen sind ein dezidiertes Bekenntnis zur 

Schriftkultur"292. 

Trotzdem darf man nicht iiber sehen, wie stark die Verschriftlichung der Politik 

dort ausgepragt war, wo sich die eigentliche Leistung der Schrift - die zeitiose 

Abstraktion, deren unpersonlicher Charakter sich als vorteilhaft fur die Gleichheit 

'^Schlieben-Lange, "Schriftlichkeit und Miindlichkeit...", S. 203. 

291 

Vgl . die diesbeziiglichen Anmerkungen zu Penser la Revolution frangaise in E:2. 

2 9 2Schlieben-Lange, S. 208. 
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aller im und vor dem Text erweist - mit den quasi-religiosen Ewigkeitsanspriichen 

der Revolution deckt. Mit dem Ausdrucken und Aushangen der 

Menschenrechtserklarung und der Konstituionfen], der vollstandigen Verschriftlichung 

aller parlamentarischer Aktionen, dem behordlichen Korrespondenznetz, das die 

gesamte Nation iiberzieht, wiederholt und iiberbietet die Franzosische Revolution den 

293 

Schriftfetischismus der Amerikanischen . Schrift und Druck garantieren Ubiquitat 

und Zeitlosigkeit der Revolution, so wie sich erst durch die knappe dekalogische 

Verschriftlichung seiner Gesetze aus einem Stammesgott eine omnipotente Gottheit 

entwickelte, die jenseits der Geschichte steht. Es ist genau diese Interdependenz von 

Schrift und Macht, graphischer Reproduktion des gesprochenen Wortes und 

Transfiguration der Botschaft, die Lichtenberg vorschwebte, als er dem Verfasser des 

Code Napoleon (einem der langlebigsten Dokumente der Revolution) beschied, er 

wolle eine Druckerei auf dem Sinai errichten, um seinen neuen Dekalog so 

erfolgreich zu verbreiten wie den alten mosaischen294. Doch schon Jahre vor 

Das bekannteste Beispiel dieses Fetischismus ist die Behandlung der Unabhangigkeitserklarung 
als pseudoreligiose Reliquie. Wichtiger ist die Verbindung zwischen der Revolution und der 
auBerordentlichen Verbreitung des Buchdrucks in den Kolonien, die u.a. Postman analysiert [Amusing 
Ourselves to Death, S. 30-43]. Die Kolonien wiesen einen hoheren Literarisierungsgrad auf als 
Europa. Interessant ist dabei, daB die Amerikaner zwar viele Biicher (und noch mehr Pamphlete!) lasen 
und druckten, aber relativ wenige schrieben. Das Printmedium, das fur die puritanischen Intellektuellen 
von Massachusetts Bay ein Gottesgeschenk zur Verbreitung des Glaubens und der Errichtung der 
Freiheit gewesen sein mag, steht alsbald in einer engeren Verbindung mit der Idee der Reproduktion 
als mit der Freiheit des Glaubens oder des Geistes. 

? 0 L. 

Bereits der mosaische Dekalog zeichnet sich durch ein fundamentales medienkritisches 
BewuBtsein aus, das im Bildverbot enthalten ist. Es ware - so Postman - unverstandlich, "unless its 
author aussumed a connection between forms of human communication and the quality of a culture" 
[Amusing Ourselves to Death, S. 9; Hervorhbg. i . Text]. - Ubrigens weist Lichtenberg an der 
betreffenden Stelle in der "Rede der Ziffer 8" per FuBnote auf die richtige, von Napoleon selbst 
benutzte Schreibweise Bonaparte hin [SB 3:461n.]. 
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Bonaparte hatte Lichtenberg in B 358, dem genialsten seiner kleinen ironischen 

Wortspiele, diese Dialektik von Sakularisierung und Transfiguration der Botschaft 

durch Medienwechsel eingefangen: "Apostel, Apostille, Postille". Die vormals 

sakrosankte miindliche Botschaft wird verschriftlicht und findet Eingang in die 

moderne Zirkulation der gedruckten Schriftzeichen; eben dadurch aber eignet ihr eine 

neue Art der Transzendenz, die in der Loslosung der Botschaft vom Hier und Jetzt 

wurzelt. 

c) Graphomanie in Gottingen 

Im Laufe der Franzosischen Revolution andert sich der Stil offentlicher 

Dokumente. Der Ubergang von den cahiers de doleances zu den Verlautbarungen des 

295 

Konvents ist der vom Konjunktiv zum Imperativ , es ist aber gleichzeitig auch der 

Ubergang vom geschriebenen zum gedruckten Dokument und damit der von einer 

Schreibweise, die vorziiglich von oralen Ausdrucksformen beherrscht wird, zur 

Entwicklung einer eigenstandigen Schriftsprache. Dafi Herstellungsweise und Stil in 

enger, vielleicht sogar kausaler Beziehung zueinander stehen, ist Lichtenberg nicht 

entgangen: 

"Most of these petitions or demands began with a subjunctive clause, almost never the direct 
imperative" [Emmet Kennedy, A Cultural History of the French Revolution, S. 294]. 
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Seit der Erfindung der Schreibekunst haben die Bitten viel von ihrer 
Kraft verloren, die Befehle hingegen gewonnen. Das ist eine bose 
Bilanz. Geschriebene Bitten sind leichter abgeschlagen, und 
geschriebene Befehle leichter gegeben, als mundiiche. Zu beiden ist ein 
Herz erforderlich, das oft fehlt, wenn der Mund der Sprecher sein soil 
[K 275; Hervorhbg. i. Text]2 9 6. 

Bemerkungen wie diese gehoren zu einem durchgehenden Element lichtenbergischen 

Denkens, das in der Sekundarliteratur keine grofte Beachtung gefunden hat. Der 

Hauptgrund fur diese Vernachlassigung ist, dafi es der Literaturwissenschaft immer 

noch an brauchbaren schreibmedien- bzw. schreibmaterialienorientierten Ansatzen 

fehlt. Nun ist Lichtenberg diesbezuglich einer der interessantesten Autoren 

297 

uberhaupt ; er ist - in jeder nur moglichen Bedeutung des Wortes 

Graphomane. Seine letzten Worte waren keine endgultigen Weisheiten, sondem eine 

Kritik an seiner Testamentsunterschrift . Es gibt kaum einen Aspekt des Schreibens 
296 

Dazu gehort auch L 147: "Ob das Elend in Deutschland zugenommen hat, weiB ich nicht, die 
Interjektionszeichen haben gewiB zugenommen. Wo man sonst bloB ! setzte, da steht jetzt ! ! ! " . 

297 

Das Problem beginnt bei Lichtenberg bereits bei der Wahl der Schreibmittel: "Es klingt 
lacherlich, aber es ist wahr: wenn man etwas Gutes schreiben will, so mufi man eine gute Feder haben, 
hauptsachlich eine, die, ohne daB man viel driickt, leichtweg schreibt" [H 129]. Wie soli man als 
Literaturwissenschaftler mit so einer Anmerkung umgehen? Sicher werden alle, die noch einen 
sinnlichen Bezug zum Schreibafcf haben, dem Gedanken zustimmen. DaB sich die Literaturwissenschaft 
um solche "Kleinigkeiten" kaum bekummert, ist zum Teil auch Schuld der Schriftsteller, die zwar 
wissen, wie sehr unser Werkzeug mit unseren Gedanken arbeitet, diesen Gedanken jedoch selten zu 
Wort kommen lassen. Auf jeden Fall racht es sich im Falle Lichtenbergs, daB die Kenntnisse der 
Germanistik vom Schreiben nicht auf gleicher Hohe stehen wie ihre Kenntnisse von Literatur. 

298 " 

Uber Lichtenbergs Tod am Morgen des 24. Februar 1799 schreibt Dieterich an dessen Bruder 
Ludwig Christian: "Aber die Nacht um 2. Uhr Standt ich auf Ihm zu besuchen war auch Ruhig und 
Schlummerte, um 5 Uhr ging ich wieder zu Ihm, allein Er wurde immer Schwacher und Schlechter, 
ich lieB dem Hof Rath Richter als Zeugen, und um Hiilffe Ruffen, sein Testament, hatte ich in der 
Geschwindigkeit, so viel als moglich, nach seiner, auch bey gesunden Tagen gethane auflSage 
aufSetzen laBen, und dieses unterSchrieb Er mit Volligem Verstandt Zitternt aber, so daB Hof Rath 
Richter hohrte, daB Er sagte? so Schlecht habe ich niemahls meinen Nahmen geschrieben, und hierauf 
dauerte es keine 1/2 Viertel Stunde, so Schlief Er ein. Dieses ist alles wafl ich von seiner Kranckheit, 
und Ende sagen kann" [Der Briefwechsel zwischen Johann Christian Dieterich und Ludwig Christian 
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und Druckens, den er nicht angesprochen hat. Das reicht im Bereich des Druckens 

von polemischen Wortergreifungen im virulenten Streit iiber die Rechtmafligkeit von 

Nachdrucken - man denke an die "Epistel" an den "Schleichdrucker" Tobias 

Gobhard [SB 3:237-252; siehe auch VS 5:546-581] - uber drucktechnische Fragen 

- er betreibt bei seinem Besuch der Witwe des beriihmten Druckers John Baskerville 

(1706-1775) im Herbst 1775 "ein interessantes Kapitel friiher Industriespionage"299, 

um etwas uber die Geheimnisse der Glattung des Druckpapiers und der 

Druckerschwarze zu erfahren - bis zur praktischen Tatigkeit als Druckaufsicht im 

300 

Dieterich sehen Verlag . Allgemein ahnelt seine Einstellung dem Druck gegeniiber 

seiner Einschatzung der Zeitungen. Vorderhand wird der Zivilisations- und 

Aufklarungsschub gefeiert, den die Verbreitung gedruckten Wissens ermdglicht: 

Es ist dem Denker interessant zu sehen; wie zuweilen ein Flockchen 
von Aberglauben, der auf den rechten Fleck der groBen, bisher 
ruhenden Masse verwandten Stoffs herab fallt, die endlich die 
Meinungen leichtglaubiger, bequemer Menschen, und hauptsachlich 
derer, die ihren Pfenning von Kenntissen gut anwenden wollen, zu 
Tausenden mit sich fortreiften. - Diesen Lawinen hat man aber, 
Gottlob! zu unsern Zeiten ein Instrument entgegen gestellt, das wohl 
nachst dem Pflug und dem Galgen eines der nobelsten ist, auf die der 
Mensch zur Beforderung allgemeinen Wohls, je gerathen ist, und das 
ist der - - Prefibengel. Wo der frey oscillieren darf, da hat es mit 
Religionsstiftern und Aberglauben wenig zu bedeuten...[VS 4:514f.; 

Lichtenberg, hrsg. v. Ulrich Joost (Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1984), S. 32f.]. 

299 
Reimer Eck, "Schone Madchen - schone Biicher: Upon my soul - Baskerville und Goldpapier. 

Lichtenbergsche Assoziationen", in Hinrich/Joost (Hrsg.). Lichtenbergs Bilcherwelt, S. 20. 
3 0 0 D i e Werke Miltons, die ersten zwei Bande der Gottinger Reihe der von Samuel Johnson 

edierten "Lives of the English Poets", werden unter Aufsicht Lichtenbergs hergestellt [John Milton, 
The poetical works...in: The Works of the English poets. With prefaces, biographical and critical by 
Samuel Johnson. 2 vols. Gottingen: printed for I.C. Dieterich, 1784].[Siehe Eck, ibid.]. 
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Hervorhbg. i. Text]. 

"Die Buchdruckerkunst ist doch fiirwahr eine Art von Messias unter den 

Erfindungen" heifit es in L 667; was den Gedanken nahelegt, Druckerpressen zu 

tauten, wie man ehemals Glocken taufte [L 179]. Diese Transfiguration des Drucks 

liegt in unmitellbarer Nachbarschaft der napoleonischen Sinai-Druckereien: 

Lichtenbergs ironische Kritik napoleonischen Sendungsbewufitseins ist nur vor dem 

Hintergrund seiner Wertschatzung der Mittel zu verstehen, die Napoleon benutzt. Der 

Unterschied zwischen "messianischer" Wissen svermittlung aufklarung streuer 

Druckereien und blasphemischer Gesetzesfestschreibung liegt vordergriindig darin, 

dafi im ersteren Falle die Drucktechnik ein "loyales", nichts entstellendes Mittel 

gemeinnutziger intellektueller Tatigkeit darstellt, wahrend im letzteren sich eine nicht-

oder gegenaufklarerische Macht Ansehen und Leistungsvermogen des Drucks zu 

Nutze macht, um ihren Botschaften denselben Ewigkeitswert zu verleihen. Ob das 

letzten Endes moglich ist, mag zweifelhaft sein; Lichtenbergs ironische Aufforderung 

"Verfertigt Euer Papier meinetwegen aus geweihten Lumpen und bedruckt es mit 

geweihten Lettern in geweihten Drucker-Pressen pp. Druckt es auf dem Berg Sinai" 

301 

[L 180] druckt aus, dafi der Macht des Mediums Grenzen gesetzt sind. Doch das 

hintergriindige Problem liegt darin, dafi der franzosische Mifibrauch der 

Promies verweist weder in K3 (vgl. ibid., S. 217) noch im Kommentar zum Brief an Kastner 
vom 16. August 1798 (vgl. SB IV: 1125) auf diesen Eintrag als eine Quelle des napoleonischen 
Sinaidruckerei in der "Rede der Ziffer 8", sondern nur auf L 517 (in K3) und in SB IV noch auf J 
1012. Der direkte Bezug zum Napoleon-Zitat laBt vermuten, daB sich dieser Aufruf auch (oder vor 
allem) an franzosische Drucker richtet. 
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Drucktechnik, der ja daraus besteht, die eigene Botschaft an den objektiven Qualitaten 

des Druckschrift teilhaben zu lassen, mit Lichtenbergs modernem Medienverstandnis 

sehr viel besser iibereinstimmt als die optimistische Indienststellung der Drucktechnik 

durch eine naive Aufklarung, die keinen Begriff davon hat, wie Botschaften von den 

benutzten Medien geformt werden konnen. The medium is the metaphor, diese 

302 
Kernaussage Postmans - eine bewufJte Modification der bekannteren Aussage 

303 

seines Lehrers McLuhans, wonach das Medium die Botschaft ist - beschreibt 

ziemlich genau, wie Lichtenberg uber das Verhaltnis des Geschriebenen zum 

Schreibmedium denkt; eine Denkweise, die Ende des 18. Jahrhunderts langsam, aber 

unaufhaltsam, weil genahrt von explosiver Informationsverbreitung, aufkommt. 

Siehe Postman, Amusing Ourselves to Death, S. 3-15. Damit ist zunachst einmal nur gesagt, 
daB die jeweils benutzte Kommunikationstechnologie der Botschaft Grenzen setzt: mit Rauchsignalen 
lassen sich keine philosophischen Debatten fuhren, analog dazu ist (laut Postman) das Fernsehen 
unfahig, jene durchdringende reflexive Ernsthaftigkeit zu erlangen, die den typographischen Medien 
eignet. Das Vorbild dieses kritischen MedienbewuBtseins ist das Bildverbot des mosaischen Dekalogs. 
Jedes Medium formt die Welt nach seinem Bilde, es bildet eine Metapher. Mithin kommt es darauf 
an, zu untersuchen, wie diese Weltsicht den mitgeteilten Botschaften widerspricht (so wie die 
Unterhaltungsideologie des Fernsehens den "ernsthaften" Nachrichten) bzw. Botschaften zu finden, die 
am besten zu einer bestimmten metaphorischen Weltdarstellung passen. 

3 0 3 "Each medium, like language itself, makes possible a unique mode of discourse by providing 
a new orientation for thought, for expression, for sensibility. Which, of course, is what McLuhan 
meant in saying the medium is the message. His aphorism, however, is in need of amendment because, 
at it stands, it may lead one to confuse a message with a metaphor. A message denotes a specific, 
concrete statement about the world. But the forms of our media...are rather like metaphors, working 
by unobtrusive but powerful implication to enforce their special definition of reality. [Postman, S. 10; 
vgl. allgemein Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man (New York: 
McGraw-Hill, 1964)]. 
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d) Die Poetik des Postscriptums 

Brigitte Schlieben-Lange hat in ihrem Aufsatz uber Schriftlichkeit und 

Mundlichkeit in der Revolution darauf hingewiesen, daB das Scheitern der 

Bemiihungen, die neue politische Offentlichkeit nach dem Vorbild von Dialog und 

Diskussion auszurichten, zu einer "Privatisierung der Konversation [fiihrte], wie sie 

in den Gesprachsbiichern um 1800 auftaucht"504. Analog dazu betreibt Lichtenberg 

eine konsequente Privatisierung des handschriftlichen Schreibens; was nicht erstaunt, 

wenn man bedenkt, daB es sich beim groBten Teil seiner Produktion - die 

persdnlichen Aufzeichnungen in den Sudel-, Reise- und Tagebiichern sowie die ca. 

6000 Briefe5 0 5 - um schriftliche AuBerungen handelt, die ausdriicklich nicht fur den 

Druck vorgesehen waren und stark oral gepragte, individualitatsgebundene Merkmale 

aufweisen. "Privatheit hatte fur ihn [Lichtenberg] den Rang einer idealen 

Existenzform , dies driickt sich in seinen Briefen so stark aus, daB fast 

zweihundert Jahre nach Lichtenbergs Tod die Herausgeber des Briefwechsels sich 

307 
gendtigt fuhlen, ihre Verletzung des Briefgeheimnisses zu rechtfertigen 

3 0 4Schlieben-Lange, "Schriftlichkeit und Mundlichkeit in der Franzosischen Revolution", S. 198. 

3 0 5 So die Schatzung der Herausgeber des Briefwechsels (Bw 1:XX). 

3 0 6 K l a u s Hurlebusch, Rez. von Georg Christoph Lichtenberg, Briefwechsel, in: Gottingsche 
Gelehrte Anzeigen, 238 (186), Heft 1/2, S. 77. Das bezieht sich vor allem auf den menschenscheuen 
Riickzug Lichtenbergs in sein Gartenhauschen ab Mitte der achtziger Jahre, der mehr denn je das 
geschriebene Wort zum wichtigsten Kontaktmedium mit der AuBenwelt werden laBt. 

3 0 7 " A u c h angesichts des vergilbten Papiers und der verblaBten Schriftzuge haben wir...Spateren 
iiber manchen Blattern das Gefuhl nicht ganz abweisen konnen, sie im Druck zu publizieren, hieBe ein 
Briefgeheimnis brechen, das eigentlich nie verjahren kann. Die gebotene Unterscheidung von Person 
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In B 272 wird eine aufschluBreiche Unterteilung von Gedachtem, 

Handgeschriebenem und Druck vorgelegt: 

Was mich allein angeht denke ich nur, was meine guten Freunde angeht 
sage ich ihnen, was nur ein kleines Publikum bekiimmern kann 
schreibe ich, und was die Welt wissen soil wird gedruckt. Von einem 
Gedanken der mich angeht brauche [ich] nur ein Exemplar, eben so fur 
den Freund und das kleine Publikum eben so viel, jedes auf eine Art 
gedruckt wie es sich fur sie am besten schickt und am bequemsten ist, 
die Welt muB mehrere Exemplare haben, und so lassen wir drucken. 
Wdre es moglich aufirgend eine andere Art mit ihr zu sprechen, dafi 
das Zurucknehmen noch mehr stattftinde, so ware es gewifi dem Druck 
vorzuziehen [Hervorhbg. v. mir]. 

Zwei Dinge miissen festgehalten werden: zum einen die Idee, daB ein bestimmter 

Gedanke auf eine bestimmte, ihm allein zukommende Weise auBerlich fixiert werden 

soil. Die Spezifizitat der handschriftlichen AuBerung wird durch das Vorhandensein 

eines bestimmten Adressaten gefordert. Campe hatte es ja fur notig befunden, sich 

als Kristallisationspunkt des Pariser Geschehens einen Korrespondenten zu wahlen, 

dem er das ansonsten Unmitteilbare mitteilen konne; ahnlich verhalt es sich mit der 

an Baldinger gerichteten Beschreibung der StraBen von London. Es wurde bereits 

darauf hingewiesen, daB der Korrespondent Lichtenberg zu einer Art stilistischen 

Mimikry neigt, die den Stil der Persdnlichkeit des Lesers angleicht. Dieser fungiert 

als eine Art Fluchtpunkt, die den Stil biindelt und eine unverwechselbare 

physiognomische Note gibt: 

und Autor, Privatem und Offentlichem verliert mit wachsender historischer Distanz doch wohl soviel 
an Verbindlichkeit, daB solche Bedenken zurucktreten diirfen" [Bw 1:X]. 
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Es ist fast nicht moglich etwas Gutes zu schreiben ohne dafi man sich 
dabei jemanden oder auch eine gewisse Auswahl von Menschen denkt 
die man anredet. Es erleichtert wenigstens den Vortrag sehr in tausend 
Fallen gegen einen [L 617; Hervorhbg. i. Text]. 

Mithin ist die Individualisierung des Kommunikationsvorganges ein wesentliches 

Strukturmerkmal der handschriftlichen Aulterung. Das fiir die "Welt" bestimmte 

Gedruckte jedoch erlaubt keine solche Individualisierung, weil in diesem Fall hunderte 

oder tausende von identischen Fixierungen ein- und dieselbe Botschaft enthalten und 

die Abwesenheit spezifischer Adressaten die stilistisch-inhaltliche Fokussierung 

unmoglich macht. "[D]ie Welt muB mehrere Exemplare haben", doch sie alle 

enthalten das gleiche. 

Hinzu kommt der fiir Lichtenberg wichtige Umstand, dafi Handschriftliches 

immer nur einen Beitrag zu einer fortlaufenden Kommunikation darstellt und daher 

keine Anspriiche darauf erhebt, Endgiiltiges festzuhalten. Handschriftliches ist im 

Prinzip nichts als ein geschriebenes miindliches Gesprach, das sich im Gegensatz zum 

"endgiiltigen" Druck durch Moglichkeiten der Verstandnissicherung (Riickfragen, 

Ruckversicherungen, Einwurfe, Paraphrasen, Abschweifungen, Klarungen etc.) 

auszeichnet. Es ist die Unmoglichkeit dieses oral vorgepragten "Zuriicknehmen[s]", 

das Lichtenberg im letzten Satz beklagt; der Druck verleiht dem Gesagten eine 

Schlieben-Lange, "Schriftlichkeit und Miindlichkeit in der Franzosischen Revolution", S. 195. 
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Finalitat, die es oft weder verdient noch anstrebt509. Wer schreibt, spricht mit 

jemandem, einer bestimmten Person (und sei es auch dem eigenen Ich), der er vorher 

zugehort hat und der er wieder zuhdren wird; wer druckt, redet von oben herab ohne 

zuzuhdren. Das Schreiben hat dialogische, das Drucken dogmatische Charakterzuge. 

Auch erlaubt das Drucken nicht, nachtraglich etwas einzuflechten, Neues im alten 

Rahmen vorzutragen - weswegen Lichtenberg Druckabstinenz empfiehlt: 

Ja uber alles seine Meinung [sagen] mit so vielen Zusdtzen von Neuem 
als moglich; ohne dieses wird aus allem nichts, nur hute dich vor dem 
Drucken-Lassen. Nicht blofi stilles Nachdenken sondern auch 
Aufschreibung erleichtert den Ausdruck sehr, sondern verschafft auch 
die Gabe selbst dem Auswendiggelernten eine Farbe des eignen 
Denkens zu geben [J 1352; Hervorhbg. i. Text]. 

Das Schreiben ist nicht die Abspiegelung eines bereits Vorgegebenen, es gehort zu 

dessen Entstehung. Es ist ein ProzeB, in dem Selbst- und Objekterkenntnis prozessual 

310 
ineinander ubergehen : 

Zur Aufweckung des in jedem Menschen schlafenden Systems ist das 
Schreiben vortrefflich, und jeder der je geschrieben hat, wird gefunden 

Postman [Amusing Ourselves to Death, S. 30f.] erwahnt die amerikanische Sekte der Dunkers, 
deren Mifltrauen gegeniiber der Endgiiltigkeit des gedruckten Wortes so groB war, daB sie sich 
weigerten, ihre Glaubensartikel niederzuschreiben, weil sie wuBten, daB diese dank periodischer 
gottlicher Erleuchtung unabgeschlossen und in standiger Wandlung begriffen waren. "We have here 
a criticism of the epistemology of the written word worthy of Plato. Moses himself might be interested 
although he could hardly approve" [Postman, S. 31]. Interessanterweise entstammt das Beispiel 
Franklins Autobiography, ein Werk, mit dem Lichtenberg vertraut war. Es war mir jedoch nicht 
moglich, beziiglich dieser Radikalisierung lichtenbergscher Druckphobie irgendwelche Lesefruchte zu 
entdecken. 

310 
Die Wendung "dem Auswendiggelernten eine Farbe des eignen Denkens zu geben" lieBe sich 

auch so umschreibens, dafi das denkende Individuum zur Metapher (bzw. zum Paradigma) des Stoffes 
wird. 
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haben, daB Schreiben immer etwas erweckt was man vorher nicht 
deutlich genug erkannte, obgleich es in uns lag [J 19]. 

Ich muB notwendig schreiben um meinen gewiB reichhaltigen Wirrwarr 
selbst schatzen zu lernen [J 1842]. 

Somit verhalt sich das Schreiben zum Drucken wie das unreflektierte, 

"instinktmaBige" Sprechen zum vernunftigen Diskurs; und Lichtenberg laBt keinen 

Zweifel daran, was am Ende der Wahrheit dienlicher ist: 

Nachdem ich vieles menschenbeobachterisch und mit vielem 
schmeichelhaften Gefuhl eigner Superioritat aufgezeichnet, und in noch 
feinere Worte gesteckt hatte, fand ich oft am Ende, daB grade das das 
Beste war, was ich ohne alle diese Gefuhle so ganz biirgerlich 
niedergeschrieben hatte. (sehr sehr wahr) [J 910; Hervorhbg. i. Text]. 

Wenn aber das Schreiben Qualitaten der Selbstbeziiglichkeit annimmt, wenn es nicht 

311 

mehr allein darum geht, "Signifikanten der Signifikanten" zu setzen , sondem 

mittels dieser Signifkanten zwei Signifikate - die darzustellende Materie wie auch 

den Autor selbst - zu gestalten und voriibergehend zu fixieren, dann deutet sich 

die Moglichkeit einer Selbstbeziiglichkeit des Schreibens an, die zwangslaufig 

philosophische, epistemologische und literarische Auswirkungen hat. Eine 

Schreibpraxis, die sich nicht als Abbildung oder Umschreibung einer jenseits der 

Signifikanten angesiedelten "Wahrheit" vers.teht, sondem als momentane Begegnung 

von schreibendem Subjekt und beschriebenem Objekt, deren Erscheinung von der 

Bekanntlich ist die "logozentrische" Behandlung der Schrift als sekundares Signifikantensystem, 
das ganz im Dienst des primaren Systems der Sprache stehen soil, ein Hauptansatzpunkt fur Derridas 
gegenlaufige Thesen in De la grammatologie. Vgl . Anm. 324 in diesem Kapitel. 
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Befindlichkeit des Autors sowie den benutzten Medien und Schreibmaterialien 

abhangt, mufl den jeweiligen Schreibakt immer als unabgeschlossen und 

kommentarbedurftig betrachten, als Teil eines Prozesses, der im Interesse der 

Wahrheitsfindung bestandig fortgesetzt werden mufl. Kein Wunder, daB Lichtenberg 

die eigenen Briefe als kommentarbedurftig einstuft. "Sie werden sich wundern, 

liebster Freund" - schreibt er am 2. August 1789 an Johann Friedrich Pfaff -

.. .dafl ich Ihnen schon wieder schreibe, denn sogar unser Post-Sekretar 
Mylius soil sich daruber wundern. Allein weder Sie noch der Post-
Sekretar wissen, was meine vieljahrigen Freunde mir immer 
vorgeworfen haben: Ich brtichte immer das beste in das Postkskript. Ich 
wollte Ihnen also nur sagen, dafl dieser Brief ein Postskript zum 
vorgestrigen ist [SB 4:766f.; Hervorhbg. i. Text]5 7 2. 

"Den Sinn zu einem Brief mit der nachsten Post nachschicken (den 

Menschenverstand, besser als Sinn)" [L 158; Hervorhbg. i. Text] - besteht daraus 

nicht der groflte Teil seiner literarischen Tatigkeit? Die Klammerzusatze in den 

Anfangsgriinden der Naturlehre, die Erlauterungen zu Hogarth, die Beschreibung 

Garricks, die Kritiken an Vofl, Lavater, Zimmermann und anderen, ganz zu 

schweigen von den Einwanden gegen die neue Chemie - was sind das anderes als 

Versuche, den Zeichen anderer die eigenen, kommentierenden Zeichen 

nachzuschicken? Und das nicht allein, weil einige von ihnen - etwa Vofl und Lavater 

- fehlerhaft mit Zeichen umgegegangen sind, sondern weil Zeichen an sich, zumal 

die geschriebenen, immer nach mehr Zeichen verlangen. 

2 Vgl . hierzu auch Joost, "Lichtenberg als Briefschreiber", S. 207. 
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Daraus ergibt sich ein Widerspruch, der Lichtenberg anscheinend nicht 

aufgefallen ist. Einerseits iibt er ganz im Tenor der Spataufklarung geharnischte Kritik 

an der Vielschreiberei-, -druckerei und -leserei seiner Zeit: 

Bei unsrem friihzeitigen und oft gar zu haufigem Lesen, wo durch wir 
so viele Materialien erhalten ohne sie zu verbauen..., da bedarf es oft 
einer tiefen Philosophie unserm Gefuhl den ersten Stand der Unschuld 
wiederzugeben, sich aus dem Schutt fremder Dinge herauszufinden. 
selbst anfangen zu fiihlen, und selbst zu sprechen und ich mochte fast 
sagen auch einmal selbst zu existieren [B 264; Hervorhbg. i . Text] 

Ja der Les-Geist ist dem Deutschen so eingeboren, daB er ihn sogar 
nicht einmal verlaBt, wenn die Vernunft fort ist [E 245]. 

Das viele Lesen hat uns eine gelehrte Barbarei zugezogen [F 1085]. 

Die Walder werden immer kleiner, das Holz nimmt ab, was wollen wir 
anfangen? O zu der Zeit, wenn die Walder aufhdren, konnen wir 
sicherlich so lange Biicher brennen, bis wieder neue aufgewachsen sind 
[F 234]. 

Durch unser vieles Lesen gewohnen wir uns nicht allein Dinge fur 
wahr zu halten, die es nicht sind, sondem unsere Beweise bekommen 
auch eine Form, die oft nicht sowohl die Natur der Sache mit sich 
bringt, als unser unvermerkter Anhang an die Mode [G 110]. 

Tiber die Ausrottung der Biicherschreiberei in Deutschland ad modum 
313 

Junkers Blattem-Ausrottung. - Dies Sterben auszurotten [L 545] 

Diesen Beispielen kann man den Eintrag E 276 folgen lassen, der einen direkten 

Bezug zwischen Lichtenbergs Kritik aufgeklarter Vielleserei und seinen im zweiten 

V g l . auch die lange Anklage gegen die affektierte Vielleserei zu Beginn des "Orbis Pictus" [SB 
3:377ff.]. 
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Kapitel behandelten sprachphilosophischen Einwanden gegen den modernen 

Wissenschaftsjargon und die revolutionare Sprachpolitik herstellt: 

Die schadliche Folge des allzu vielen Lesens ist, daB sich die 
Bedeutung der Worter abnutzt, die Gedanken werden nur so ohngefahr 
ausgedriickt. Der Ausdruck sitzt dem Gedanken nur los an. Ist das 
wahr? 

Lichtenberg hatte der wissenschaftlichen und politischen Ausdruckskultur vorgehalten, 

daB bereits der Gebrauch der Worter semantische VerschleiBungen nach sich zieht; 

dasselbe wird hier von ihrer Lektiire gesagt. Wenn das stimmt, dann wurde sich im 

Verlauf der Leserevolution und der schreib- und lesewutigen politischen Revolution 

die paradoxe Situation ergeben, daB die explosive Zunahme der Verbreitung 

gedruckter wissenschaftlicher und politischer Wahrheiten eben diese Wahrheiten 

aushebeln. Die Ausdruckskultur muB immer und iiberall in Worten fixiert werden, 

doch ihre angestrebte massenweise Zurkenntnisnahme verunreinigt die Ausdriicke. 

Nun bewegt sich Lichtenberg andererseits in einer Poetik des 

unabgeschlossenen, teilweise selbstbeziiglichen Schreibens, die fortlaufende 

Textproduktion verlangt. Also einerseits die Kritik an Literaten und Gelehrten, die 

ihre "gelehrte Notdurft auf Papier verrichten" [SB 3:530], andererseits das 

Eingestandnis, selbst seit dem vierzehnten Lebensjahr vom "Trieb des 

Biicherschreibens" [B 132] befallen, also Mitbetreiber einer Gesamtverschriftlichung 

des Lebens zu sein, die in praktischer Umkehrung der "gelehrtefn] Notdurft auf 
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Papier" selbst vor "Arschwische mit Motto's" [E 11]314 und einem "Verzeichnis der 

Druckfehler" [D 580] nicht haltmacht. Einerseits der "Vorschlag in einem kalten 

Winter Bucher zu verbrennen" [E 309], andererseits die Selbstanweisung, "[n]ichts 

verloren gehen zu lassen..., Papierschnitzel so wenig als Zeit" [L 316]; einerseits der 

an Karl von Moors "tintenklecksendes Sakulum" erinnernde Ausfall, daB er, wenn er 

einmal "so unumschrankt in Deutschland herrschen konnte als auf meinem 

315 

Schreibtisch", er trotzdem "nur Dintenfasser umstofien [wurde]" [SB 3:529] , 

andererseits die Aufforderung, "[m]an soil alle Menschen gewohnen von Kindheit an 

in grofie Bucher zu schreiben", damit jeder "[s]eine eigne Naturgeschichte" nachlesen 

konnte [J 26] . Mai ist die Buchdruckerkunst der "Messias der Erfindungen", dann 

heifit es plotzlich: 
Es durften nur noch ein paar Erfindungen gemacht werden, wie die 
Druckerei, so werden wir ganz in einem Ather-Dampf verfliegen. DaB 
die Druckerei die Nervenschwache vermehrt habe, sagt Weikhard [J 
611]. 

Mit den Studien zur Geschichte des beschriebenen Toilettenpapiers will es in der Germanistik 
nicht so recht voran; wir sind daher z. Zt. noch auf Vermutungen angewiesen. Selbst Lawrence 
Wrights klassische Studie [Clean and Decent: The Fascinating History of the Bathroom & the Water 
Closet [London: Routledge & Kegan Paul, 19634)] auBert sich nicht zu diesem Thema. Wahrend kein 
Zweifel daran besteht, daB schon lange vor dem 18. Jahrhundert Gedrucktes zur weiteren Verwendung 
am stillen Ortchen aufbewahrt wurde, ist die Produktion blattweise beschrifteter Toilettenpapierrollen 
wohl ein Idee des 20. Jahrhunderts. Nun ist Lichtenbergs Eintrag nicht als Antizipation dieser 
kulturhistorischen Errungenschaft bedeutsam. Wichtiger sind Anmerkungen wie diese als Ausdruck der 
neuen Allgegenwart der Schrift, die der Ubiquitat der Elektrizitat in seinem physikalischen Denken 
sowie der der Politik wahrend der Revolution entspricht bzw. eventuell sogar mit ihnen 
zusammenhangt. Uberdies wird hier eine Kopplung des Schreibens mit bestimmten korperlichen 
Funktionen angedeutet, die einer gesonderten Untersuchung bedarf. 

315 
Die in SB 3:421 als "Buchse der Pandore" definiert werden. Siehe auch B 85. 

Vgl . zu diesem Eintrag auch Friedrich A . Kittler, "Autorschaft und Liebe", in: ders. (Hrsg.), 
Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschafien. Programme des Poststrukturalismus (Paderborn 
Miinchen Wien Zurich: Ferdinand Schoning, 1980), S. 154f. 
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Lichtenberg will nicht erkennen, dafi sein "Trieb des Bucherschreibens" und seine 

Poetik des Postskriptums zwangslaufig zu jenem Bucheriiberschufi fuhrt, der 

Deutschland in "das wahre Bucher-Beet fur die Welt, die Treibhauser, die Gartner" 

[J 868] verwandelt. Interessanterweise greift er, um die Textflut so anschaulich wie 

moglich darzustellen, mehrmals auf einen Ausspruch von Leibniz zuriick: "Die 

Bibliotheken werden endlich Stadte werden" [C 212; auch KA 257], mit "d(istere[n] 

Strafien und Schindergafichen...so wie jetzt" [J 861]. Und wirklich durchstreift der 

Bibliomane die Biicher seiner und der Gottinger Bibliothek wie die Strafien von 

London, auf der Suche nach Ablenkung, Anregung, Neuheiten, Kuriositaten, 

Dummheiten, kurzum: nach alien moglichen Stimuli, die ihm bei der eigenen 

Textproduktion hilfreich sein konnen. "Eine desultorische Lektiire ist jederzeit mein 

grdfites Vergniigen gewesen" [J 202] - womit er zugibt, was er sonst anderen 

vorwirft. Oft lafit sich nicht ermitteln, ob er von sich oder anderen redet. So etwa in 

F 136: "Wir verstehen die Kunst, aus ein paar alten Buchern ein neues zu machen" 

- ist das nun Zeitkritik, ironische Selbstbeschreibung, oder beides? Auf jeden Fall 

ahnelt es einer Klage aus einem seiner Lieblingsbucher, das bezeichnenderweise die 

"postmoderne" Bibliogenese, die Entstehung eines Buches nicht aus dem Leben, 

317 
sondem aus anderen Buchern, behandelt : 

3 1 7 V g l . hierzu auch die in G 144 nach englischem Vorbild durchgefuhrten Cross-readings, bei 
denen man "in einem offentlichen Blatte", das in Kolumnen aufgeteilt ist, quer liest, "aus einer 
Kolumne in die andere" [SB 2:161n.], und die zufalligen Kombinationen niederschreibt. Riha [Cross-
Reading und Cross-Talking, S. 7ff.] setzt sie von der zuvor zitierten Londoner StraBenbeschreibung 
ab; es ist aber - gerade mit Blick auf das Leibniz-Zitat - moglich, cross-readings im Zusammenhang 
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Shall we for ever make new books, as apothecaries make new 
mixtures, by pouring only out of one vessel into another? Are we for 
ever to be twisting, and untwisting the same rope? [Tristam Shandy] 

e) Erwunschte Huchtigkeiten 

"...nur hiite dich vor dem Drucken-Lassen". Der Druck, die endgiiltige 

Fixierung des Gesagten, ohne die Moglichkeit des Veranderns oder Zurucknehmens, 

steht im Widerspruch zur Vorlaufigkeit mundlicher Mitteilungen. Das Medium ist 

konstanter als die Botschaft; mehr noch: oft versucht die Botschaft, ihre eigene 

Unabgeschlossenheit mit Hilfe der Bestandigkeit des Konstanz zu iiberdecken. 

Lichtenberg steht vor dem Problem, dafi bedingt durch zunehmende 

Informationsbeschleunigung - jener "scharfe Trab, den die Physik jetzt reitet" [SB 

4:632] - Bucher langer leben als die Wahrheiten, die in ihnen aufgeschrieben sind, 

dafi gleichzeitig aber, wie im Falle der Chemie, die zunehmend spezialisierten 

Wahrheiten immer objektiver, selbstgewisser auftreten. Das fiihrt zu einigen 

faszinierenden Seitenbemerkungen, die in der Sekundarliteratur bislang unbeachtet 

geblieben sind. 

"Nachricht an den Buchbinder wegen der Ewigkeit des Buches" lautet der 

mit einer neuen urbanen Wahrnehmungsstruktur zu verbinden, bei der der Flaneur an der StraBe 
entlangliest und Unzusammenhangendes horizontal verkniipft. Die Architektur gibt die Blickrichtung 
genauso vor wie das Layout das Entlanglesen und Kombinieren verschiedener Zeitungskolumnen. 
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kurze Eintrag D 372. Das ist zunachst einmal ein ironischer Hieb gegen die, die vom 

Ewigkeitswert ihrer Schreibereien uberzeugt sind und diese materiell entsprechend 

umgesetzt sehen wollen. Doch dahinter versteckt sich ein emstes Problem. Wenn sich 

Wahrheiten andern und dazu auch noch die Zeichen, mit denen sie der Mitwelt 

mitgeteilt werden, dann ergibt sich daraus uber kurz oder lang die Gefahr, daB 

jegliche Kommunikation mit der Nach welt unmoglich wird: 

Wir glauben fur die Nachwelt zu sorgen, wenn wir unsere Gedanken 
auf Lumpenpapier abdrucken lassen, die dann die Nachwelt, das heiBt, 
die Leute, die uns UrgroBvater nennen, wieder auf Lumpenpapier 
kopieren. Aber, mein Gott! was wird aus allem Lumpenpapier und 
unserer Wissenschaft werden, wenn wir wieder einmal Boden des 
Meeres werden? Die agyptischen Pyramiden waren ein gescheuter 
Gedanke. Jene Leute verstanden sich auf das Papiermachen, aber sie 
vergaBen, etwas darauf zu drucken. Wir sollten auf einer Stelle in der 
Schweiz....ein solches Denkmal errichten, und Europa muBte 
subskribieren....Aber welche Hieroglyphe wiirden dazu gewahlt 
werden? Welches sind die Zeichen, wodurch man sich einem kiinftigen 
Menschengeschlechte wieder verstandlich machen konnte? [H 125] 

Die Frage nach einem dauerhaften Schreibmedium wird dann relevant, wenn die 

Zeitgenossen im BewuBtsein eines standigen Wandels leben, der ewigen Wahrheiten 

zuwiderlauft. Die Uberzeugung, daB das Wissen der Gegenwart es wert sei, fur alle 

Zeiten archiviert zu werden, verbindet sich mit der Hoffnung, daB die Zukunft sich 

dafiir interessieren werde. Es geht nicht mehr darum, eine zeitlose Botschaft durch 

ein finsteres Mittelalter zu retten, das am Eingang und Ausgang immer noch Latein 

spricht, sondem die Kommunikation zwischen zeitlich entfernten Sendern und 

Empfangern zu garantieren, die vielleicht keine gemeinsamen Botschaften haben, sich 
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dennoch aber auf einen gemeinsamen semiotischen Nenner - bezeichnenderweise 

eine Hieroglyphe, also ein Zeichensystem mit stark ikonischem Charakter - einigen 

3 IS 

mussen . 

Die genau entgegengesetzte Argumentation findet sich in der Miszelle "Von 

Makulatur=Bleichen" [VS 5:485-487]. War in H 125 von der Dauerhaftigkeit des 

Mediums gegeniiber der Kurzlebigkeit der Botschaft die Rede, geht es jetzt darum, 

die Haltbarkeit des Mediums der Verganglichkeit der Botschaft anzugleichen: 

Ich habe schon oft den Versuch gehagt, daB man doch Maculatur-
Bleichen haben mochte, um das Papier noch einmal wieder bedrucken 
zu konnen, wenn die Desseins darauf aus der Mode kommen, oder 
eigentlich nicht recht Mode werden wollen! Ich sehe gar nicht ein, 
warum man gleich jeden Wisch eines Anfangers mit eben der 
permanenten Farbe druckt, mit welcher die Werke der Meisterhand 
gedruckt werden. Denn so gering auch immer die Dauer des Wisches 
seyn mag, so dauert er doch immer so lange als das Papier worauf er 
gedruckt ist, und das ist viel zu lang [VS 5:485]. 

DaB kurzlebige Botschaften vom Medium jahrzehntelang am Leben erhalten werden 

konnen, wird zum Problem, wenn das Informationsbediirfnis ausufert und der 

Zur allgemeinen semiotischen Problematik der interkulturellen Kommunikation iiber langere 
Zeitraume hinweg vgl. Roland Posner, "Mitteilungen an die feme Zukunft. Hintergrund, AnlaB, 
Problemstellung und Resultate einer Umfrage", Zeitschrift fur Semiotik Band 6/Heft 3 (1984), S.195-
227. Als konkretes Fallbeispiel siehe Thomas A . Sebeok, "Die Biichse der Pandora und ihre 
Sicherung: Ein Relaissystem in der Obhut einer Atompriesterschaft", ibid., S. 229-251. Sebeok gehorte 
einer Kommission an, die im Auftrag des Bechtel-Konzerns Vorschlage zur "Reduzierung der 
Wahrscheinlichkeit kunftiger menschlicher Aktivitaten, die geologische Lagerstatten mit 'high-level'-
Abfallen radioaktiver Art beeinflussen konnten", vorlegen sollte. Man kam zum SchluB, daB aufgrund 
der Veranderbarkeit der Zeichensysteme - auch der ikonischen - "keine absolut sichere Methode der 
Kommunikation fiber 10000 Jahre vorgestellt werden [konne]" [Sebeok, S. 250]. Die Warnungen 
muBten periodisch neu kodiert werden; die Kontrolle dieses Relaissystems sei einer Expertengruppe 
("Atompriesterschaft") anzuvertrauen, die sich "von Anfang an auch der Folklore bedienen und sich 
auf ein kunstlich geschaffenes Ritual mit zugehdriger Legende stfitzen [solle]" [Sebeok, S. 246; 
Hervorhbg. i . Text]. 
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entfesselte Wissenschaftsbetrieb gemeinsam mit der neuen Revolutionspolitik eine 

Ressourcenverknappung androht: 

Nun aber erfordert unser Durst nach Wissenschaft von der einen Seite 
immer mehr Papier, und von der anderen Seite unser Freyheitssinn 
immer mehr Lumpen zu Bandagen und Charpie. Wo will das am Ende 
hinaus? [VS 5:485f.] 

Als Ldsung schlagt Lichtenberg Druckerfarben von verschiedener Dauer WOT319; 

darunter solche, die man bereits nach einer Nacht mit Wasser wegbleichen konnte. 

Das wiirde ermdglichen, den Wert eines Textes bzw. seines Verfassers bereits durch 

die Dauerhaftigkeit des Drucks anzugeben; es ware dadurch aber auch moglich, die 

"ungeheure Festigkeit" [VS 5:487] des Drucks durch eine Technologie standiger 

Textvariationen zu ersetzen. Das Gedruckte lieBe sich re-oralisieren; dem Autor 

stunde es von nun an frei, dem Gedruckten jene Moglichkeiten der (oral 

vorgepragten) Verstandnissicherung, des Zuriicknehmens und Hinzufiigens zukommen 

zu lassen. Es geht um eben jene Technologie des "Zuriicknehmens", von der in B 272 

gesagt wurde, daJ3 sie dem Druck vorzuziehen sei. Entscheidend ist der Hinweis auf 

die Mode: was nicht langer Mode ist oder nie zur Mode erhoben wurde, soil 

weggebleicht werden. So wie der Druck der unfertigen Botschaft vermeintliche Dauer 

vefleiht, so wird hier umgekehrt die Fluchtigkeit der Botschaft auf das Medium 

"Wieder einmal erweist sich Lichtenberg als treffsicherer Futurologe: beim Amtlichen 
Fernsprechbuch, das seine Aktualitat ja ebenso rasch verliert wie manche schongeistigen und 
wissenschaftlichen Druckwerke, wird heute eine Druckerfarbe verwendet, die sich 'wohlfeil 
wegbleichen' laBt. Damit erleichtert man die Riickgewinnung von 'Papiermasse'" [Horst Gravenkamp, 
Nachwort zum Reprint des GTC 1793 (Mainz: Dieterich'sche Verlagsbuchandlung, 1990), o.S.]. 
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f) Vom Leben der Bucher: Schrift und Begriff 

Neben die Frage nach den gegenseitigen Einfliissen von Botschaft und 

aufterlicher Erscheinungsform tritt im scheinbaren Gegensatz dazu die Beschaftigung 

mit der Autonomic des Gedruckten. Bucher entwickeln ganz unabhangig von ihrem 

Inhalt im wortlichen Sinne ein Eigenleben; rund dreiflig Jahre spielt Lichtenberg 

damit, Biicher in Menschen und Menschen in Bucher zu verwandeln. Das beginnt in 

B 239 mit einem einfachen Vergleich: 

Vergleichung einer Leute mit Biichern: Kastner ein Dictionnaire 
Encyclopedique, Colom le mechanisme de la delicatese du stile 
franoois. Lowitz Avis au lecteur sur quelque chose, qui va paroitre 
bientot; avec un avis concernant le second avis; Achenwall la richesse 
de l'etat ou precis a peu pres, theorique de l'interet public. Weber 
Qu'en dira-t-on? Hollmann, der Greis letzter Band, Heyne Monumenti 
inediti. 

Aus dem Vergleich wird schnell eine Metapher, die iiber die Jahre standig 

wiederkehrt. "Grabsteine fiir Bucher" [F 543] werden erwahnt, kurz darauf eine 

Die Informationszunahme bewirkt zwangslaufig eine Beschleunigung der 
Informationsverarbeitung; weil es so viel mehr Bucher gibt, muB man Wege finden, sie kurzer und 
schneller lesbar zu machen. Ein Vorschlag dazu in E 434: "Man konnte, da man doch einzelne Silben 
nicht liest, sondern ganze Worter, manche Bucher sehr abkiirzen. In vielen Wortern sind die Vokalen 
entbehrlich: Mnsch liest gewifl jedermann Mensch, list gwfi jdrmnn Mnsch". 
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Grabschrift fur Franklin zitiert, die ihn zum Buch macht: 

The body of/ Benjamin Franklin, Printer/ (like a cover of an old book/ 
its contents worn out/ and stript [sic] of its lettering and gilding)/ Lies 
here, food for the worms;/ (kein Gedanke fur einen Naturkundiger wie 
Franklin)/ yet the work shall not be lost/ For it shall (as he believed) 
appear once more, in a new and most beautiful Edition,/ corrected and 
revised/ by the author [F 738]. 

Dafi sich Menschenleben in Auflagen verwandeln, ist ein Gedanke, der dem 

Bibliomanen im Zeitalter der Leserevolution, nicht aus dem Kopf geht: 

Wenn es der Himmel fur notig und niitzlich finden sollte mich und 
mein Leben noch einmal neu aufzulegen, so wollte ich ihm einige nicht 
unniitze Bemerkungen zur neuen Auflage mitteilen, die hauptsachlich 
die Zeichung des Portrats und den Plan des Ganzen angehen [J 659]. 

A. Der Mann hat viele Kinder. B. ja, aber ich glaube, von [den] 
meisten hat er bloB die Korrektur besorgt [J 864]. 

WiBt ihr nicht, daB von den Menschen, die das prokreierende Publikum 
jahrlich herausgibt, mehr als ein Drittel stirbt, ehe es 2 Jahre alt ist? 
Wie die Menschen, so die Biicher...[J 868]. 

Und in der 1796 erschienenen Miszelle "Vom bibliopolischen Jahre" [VS 5:521-
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524] heiBt es iiber den verlegerischen Trick, im Herbst erschienene Biicher zu 

postdatieren, damit sie auf der folgenden Ostermesse "noch immer als frische -

Haringe erscheinen": 

Die Absicht ist gut, und kein Mann von Gefiihl wird etwas darwider 
haben, wenn auch nur das kummerliche Schmetterlingsleben eines 

Erstveroffentlichung im GTC (1796), S. 194-196. 
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einzigen armen Buches dadurch nur ein Paar Monathe hingehalten 
wird. Sterben mussen doch alle! [VS 5:522]. 

Hinter dem Bild vom "lebenden" Buch steckt ein Gedanke, mit dem sich 

Lichtenbergs Uberlegungen zum Unterschied von Wort, Schrift und Druck 

zusammenfassen wie auch direkte Verbindungen zu seiner sprachphilosophischen 

Kritik an der neuen chemischen Terminologie herstellen lassen. Es ist die Einsicht, 

daB Schrifizeichen einen so grofien Einflufi auf die Begriffsbildung ausuben, dafi sie 

bei der Definition des Verh&ltnisses von Significant und Signifikat nicht langer 

vernachlassigt werden konnen. Lichtenberg hat das an zwei Stellen direkt 

ausgesprochen. Die erste findet sich bezeichnenderweise in der grofien Streitschrift 

"Uber Physiognomik". Im Bestreben, typische Beispiele physiognomischer 

Kurzschliisse darzustellen, erzahlt Lichtenberg, er habe sich ein Bild eines 

Nachtwachters, "der ihn Jahre durch aus dem Schlaf hornte und briillte" [SB 3:284], 

nach dessen wohlbekannter Stimme gemacht, um spater wahrend einer Begegnung mit 

dem Besitzer der Stimme festzustellen, daB die "Abweichung der Zeichnung vom 

Original unerhort groB [war]" [SB 3:ibid.]. Ahnlich ergehe es Leuten, die von sich 

behaupteten, sie konnten anderen den Namen vom Gesicht ablesen. 

Allein es gibt noch weit schmeichelhaftere und subtilere Feinde der 
Physiognomik, die man erst nach Bearbeitung eines noch sehr 
verwilderten Feldes der Philosophic ganz kennen lernen wird. Ein 
Wort kann in uns zu einem Gesicht werden, und ein Gesicht zu einem 
Wort, durch Assoziation. Wir sehen die Helden der Romanen, die wir 
lesen, alle wir vor uns, auch die Plane der Stadte [SB 3:285]. 
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Freilich wurzeln diese subjektiven Interpretationen immer noch in den Signifikanten 

des vorliegenden Textes. Es ist (vermittels der dafur bereitstehenden Lexeme) von 

Menschen und Stadten die Rede, die der Leser nach eigenem Gutdunken imaginiert. 

Im nachsten Satz jedoch hebelt Lichtenberg die Signifikanten - immer im Sinne 

Saussurres als images zu verstehen - aus, indem er unter Ausblendung aller 

semantischen Qualitaten auf ihre graphische Beschaffenheit zuruckfallt und diese 

unmittelbar mit einer selbstgewahlten Vorstellung verbindet: 

Lange vorher, ehe ich das Portrat des Generals der amerikanischen 
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Rebellen, Lee , gesehen hatte, habe ich mir ein Bild von ihm 
gedacht, das aus Deserteur und doppeltem e so wunderbar 
zusammengesetzt ist, daB ich nie ohne Vergnugen daran denke. Wer 
iiber den Ursprung der Worter nachgedacht hat, wird diese Bemerkung 
nicht un wichtig finden, und sie leicht an andere anzuketten wissen, die 
schon mehr ins reine gebraucht sind. 

Auf diese Weise erhalten die oft nur als lustig empfundenen Wortspiele wie "Man 

sollte Katarr schreiben, wenn er bloB im Halse, und Katarrh, wenn auf der Brust 

sitzt" [G 164; Hervorhbg. i. Text] ihre tiefere, problematische Bedeutung. Es wird 

direkt vom Graphem auf ein Signifikat geschlossen, wobei diese Verbindung 

Lichtenberg ebenso natiirlich vorkommt wie die herkdmmliche vom Signifikanten 

aufs Signifikat: "So wie Assimilation Silben und Worter hervorbringt, so konnen 

Silben in Nomibus propriis wiederum Farben zu Bildem der Einbildungskraft und 

Henry Lee (1756-1818), bekannt als "Light Horse Harry", Offizier im Unabhangigkeitskrieg, 
spaterer Gouverneur von Virginia (1791-94) und KongreBabgeordneter (1799-1801); einer der 
Unterzeichner (gemeinsam mit seinem Cousin Richard) der amerikanischen Unabhangigkeitserklarung 
und last but certainly not least Vater von Robert E . Lee. Auch erwahnt in F 683. 
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Ziige zu Charakteren hergeben" [F 683]. Nun liefie sich einwenden, dafi es sich im 
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Falle des Doppelvokals e um eine Kopplung eines Phonems mit einer 

idiosynkratischen Konnotation handelt. Allerdings wird in dem wichtigen Eintrag F 

130 unmifiverstandlich klargestellt, dafi Probleme der Begriffsbestimmung bereits auf 

graphischer - genauer: typographischer - Ebene beginnen: 

Wenn ich ein deutsches Buch mit lateinischen Buchstaben gedruckt 
lese, so kommt es mir immer vor, als mufite ich es mir erst ubersetzen, 
eben so wenn ich das Buch verkehrt in die Hand nehme und lese, ein 
Beweis, wie sehr unsere Begriffe selbst von diesen Zeichen abhangen. 

Damit wird der Reform der chemischen Nomenklatur die sprachliche 

Grundlage entzogen. Es ist schwierig, eigens dafiir entwickelte Lexeme einschliefilich 

ihrer systematisierten morphemischen Variationen zu Tragern vorab fixierter, 

diskreter Bedeutungseinheiten zu machen, wenn sich schon unterhalb der lexikalischen 

und morphemischen Ebenen semantische Anlagen befinden. Vollends unmdglich wird 

es, wenn diese rein an der Sprache festgemachte Signifikantenpraxis nun auch noch 

den Signifikationsgehalt der Schrift berucksichtigen mufi, der sich - wie etwa im 

Falle des doppelten e in Lee - direkt mit submorphemischen Zeichen verbinden 

kann. Es ist daher kein Wunder, dafi Uberlegungen dieser Art weder bei Condillac 

und Lavoisier noch bei den Kulturrevolutionaren eine Rolle spielen. Im Gegenteil: die 

in 11:4 a) geschilderten Mafinahmen zur Modernisierung des Franzosischen 

darunter der abstruse Vorschlag Daunous zur Angleichung der Orthographie an die 

'Welches groBe Ahnlichkeit mit homerischem (und sonstigem) Schafsbloken aufweist. 
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Aussprache - sind Ausdruck der volligen Unterordnung der Schrift unter die 

Sprache. Das geschriebene Wort bleibt im aristotelischen Sinne blofter Signifikant 

eines Signifikanten ; so willfahrig beschaffen, dafi das Bedeutete ohne Triibung oder 

Brechung durch ihn hindurchscheint. Es mufi einiges zusammenkommen, um diesen 

"Phonozentrismus" (im Sinne Derridas) in Frage zu stellen: eine rapider Anstieg 

gedruckten Materials, eine fortschreitende Verschriftlichung aller Lebensbereiche, vor 

allem aber eine Sensibilitat, der das auffallt und die Fragen nach moglichen Folgen 

stellt. Notig ist weiterhin ein ausgepragtes Verhaltnis zur Sinnlichkeit des Wortes, das 

BewuBtsein der Unterschieds zwischen Gesprochenem und Geschriebenem, und eine 

Bereitschaft, sich Phantasien iiber alternative Moglichkeiten der Textproduktion und -

gestaltung hinzugeben. Mit einem Wort: es bedarf eines Lichtenbergs. 

Die Betonung liegt auf "aristotelisch", um eine folgenschwere Fehlinterpretation Derridas zu 
vermeiden. Zwar kritisiert Derrida genau wie Lichtenberg die Einschatzung der Schrift als "le 
redoublement accidentel et la secondarit6 dechue" [Derrida, De la grammatologie, S. 16], doch er 
merkt gleich darauf an, dafi man den Ausdruck "signifiant du signifiant" weiterhin benutzen konne 
- vorausgesetzt, er wird jetzt in seinem, Derridas, Sinne verstanden als Bezeichnung der "mouvement 
du langage" [Derrida, ibid.]. Schrift bezeichnet nicht Sprache, sondern jeweils neue Schrift; es entsteht 
jene Unabgeschlossenheit der Texte, in der Produzent und Leser unterzugehen zu drohen. Nicht nur 
wird hiermit das konventionelle "klassische" Zeichenmodell (Sender, Botschaft, Empfanger etc.) 
aufgelost [siehe hierzu Briankle G . Chang, "Deconstructing Communication: Derrida and the 
(Impossibility of Communication", History of European Ideas 9/No. 5 (1988), S. 553-568]; es ergibt 
sich auch ein Zusammenhang mit der unendlichen wahrheitsaufschiebenden Textproduktion 
Lichtenbergs. 
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7 Abschlufi 

Ein kleiner Fehler hat sich in Mautners Schriftenverzeichnis eingeschlichen: 

Stems Lichtenberg: A Doctrine of Scattered Occasions heiBt dort A Doctrine of 

Scattered Opinions . Genauer kann man Lichtenberg nicht beschreiben. Die 

Nervositaten des Sudelbuchschreibers, das Hin- und Herspringen zwischen Einfallen 

und Ubernommenem, ihr Um- und Ausprobieren in oft vollig abgelegenen 

Zusammenhangen, das Anderssehen, vom dem noch genauer zu priifen ware, 

inwieweit es einem kulturell gepragten Anderssehen/nwssen entspringt - all das 

zwangsvereinigt durch das Gebot, eine vorlaufige praktikable Wahrheit zu erreichen, 

laBt sich gut als Versuch beschreiben, eine bestimmte Grundeinstellung aus einem 

Flickwerk von Meinungen zusammenzustellen. Lichtenberg hat erkannt, daB der im 

Dienste des Erkenntniszuwachses vorgeschriebenen Mannigfaltigkeit der 

Betrachtungsweisen eine innere Haltlosigkeit entspricht. Wo die Objekte sich wandeln 

und vom Blick des Selbstdenkers verwandelt werden miissen, konnen Substanz und 

Konstanz des Subjekts nicht unangetastet bleiben. "Man ist nie glucklicher" -

bemerkt er in J 948 -

...als wenn uns starkes Gefuhl bestimmt, nur in dieser Welt zu leben. 
Mein Ungltick ist nie in dieser sondem in einer Menge von moglichen 
Ketten von Verbindungen zu existieren, die sich meine Phantasie 

'Mautner, Lichtenberg, S. 480. 
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unterstiitzt von meinem Gewissen schafft, so geht ein Teil meiner Zeit 
hin, und keine Vernunft ist im Stand daruber zu siegen [Hervorhbg. 
i. Text]. 

Wie weit ist es da noch zum postmodernen Mann ohne Eigenschaften, der dem alten 

Subjekt-Objekt-Gegensatz die Absage erteilt: "Es steht nicht mehr ein ganzer Mensch 

einer Welt gegeniiber, sondern ein menschliches Etwas bewegt sich in einer 
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allgememen Nahrfliissigkeit" ? Die Nahe Musils zu Lichtenberg ist ofter vermerkt 

worden und Musil hat sich anerkennend iiber Lichtenberg geauBerr , doch 

vielleicht miiBte man genauer von einer Affinitat Lichtenbergs mit dem "Essayisten" 

Ulrich sprechen. Denn was im Roman "Essayismus" oder "Moglichkeitssinn" genannt 

wird - eben die Erkenntnis, daB die Gegenwart und ihre Teile nichts als Hypothesen 
330 

sind, "iiber die man noch nicht hinausgekommen ist" - entspricht dem, was in 

dieser Arbeit als Alteration definiert wurde. Schone weist auf die schon im Stil 

anzutreffenden Ahnlichkeiten hin: "Die in den Sudelbuchern ausgemachten kritisch-
3 2 7 Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften (Reinbek: Rowohlt, 1952), S. 217. 

Interessanterweise geht dieser Aussage ein Medienbezug voraus: "Du brauchst bloB in eine Zeitung 
hineinzusehen. Sie ist von einer unermefllichen Undurchsichtigkeit erfiillt. Da ist die Rede von so viel 
Dingen, daB es das Denkvermogen eines Leibniz iiberschritte. Aber man merkt es nicht einmal, man 
ist anders geworden" [Musil, ibid.]. 

" A m gegenwartigsten aber erneuert sich Lichtenbergisches in Musils Werk" [Requadt, 
Lichtenberg, S. 19]; "Keinanderes Paar grofier durch weiten zeitlichen Abstand voneinander getrennter 
deutscher Schriftsteller ist einander geistig im tiefsten so sehr verwandt..." [Mautner, "Lichtenberg: 
Bildnis seines Geistes", in: Lichtenberg, S. 40]; "[S]elten mogen sich zwei zeitlich so weit voneinander 
Entfernte als derart Gleichgesinnte finden..." [Schone, Aufklarung aus dem Geist der 
Experimentalphysik, S. 40]. 

329 
V g l . Robert Musil, Tagebucher, Aphorismen, Essays und Reden, hg. v. Adolf Fris6 (Reinbek: 

Rowohlt, 1955), S. 571, 581 (Lichtenberg irrtiimlich im Namensregister als Johann Christian 
angegeben). 

ZZ0Mann ohne Eigenschaften, S. 250. Vgl . besonders. S 16-18 u. 248-257. 
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skeptischen und hypothetisch-experimentellen Konjunktive bestimmen gleichermaBen 
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die Physiognomie des Stils in Ulrichs Reflexionen . 

Diese (Post)Modernitat geht darauf zuriick, daB Lichtenberg in gewisser Weise 

alles fehlt, was wir mit problematisch gewordenen Ausdriicken wie "Personlichkeit", 

"Identitat", "Werk" zu umschreiben versuchen. Alles ist Kommentar, Signifikant der 

Signifikanten, da ist keine "schopferische Phantasie" , die in die Zeit hineingreift, 

um fur oder gegen sie das eigene Werk oder System zu errichten. Wenn er iiber den 

Sudelbuchern sitzt, ist Lichtenberg nicht "er selbst" oder un autre, er ist viele andere, 

oder, was oft dasselbe besagt, niemand. Dieser "Mangel" ist nicht als individuelle 

Veranlagung abzutun, sondem als transpersonale, von der Einzelperson unabhangige 

historische Erscheinung zu begreifen. Das bedeutet, die Personlichkeit Lichtenbergs 

so zu betrachten wie HeiBenbiittel seine Unfahigkeit, seine vielen Romanprojekte 

ernsthaft in Angriff zu nehmen: als Problem namlich, 

...das mit der Fullung der iiberlieferten fiktiven und strategischen 
Formen und Formenkomplexe der Literatur zu tun hat beziehungsweise 
damit, daB es offenbar nicht nur eine personal und begabungsmaBig 
bestimmbare Schwierigkeit gibt...sondem auch eine historisch 
bedingte.. .Und wiirde man diese Fragestellung absolut nehmen, so 
kame es nicht mehr darauf an, die Abweichung zu rechtfertigen, 
sondern das Festhalten an den iiberlieferten strategischen Formen als 
etwas Uberholtes blofizustellen333. 

Aufkl&rung aus dem Geist der Experimentalphysik, S. 149. 
332 

Die HeiBenbiittel zufolge Lichtenberg abgeht ["Georg Christoph Lichtenberg: Der erste Autor 
des 20. Jahrhunderts", S. 82]. 

3 3 3HeiBenbuttel, S. 83; Hervorhbg. v. mir. 
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Wenn es aber solche fiktiven und strategischen Formen und Formenkomplexe der 

Personlichkeit, der Identitat, der Wirklichkeitsvorstellung gibt, dann sind die in den 

eingangs angefuhrten Gegeniiberstellungen Wirklichkeit/Moglichkeit, "ganzer 

Mensch/menschliches Etwas", Werk/Kommentar, "schopferische Phantasie/Mangel 

an Originalitat" enthaltenen Bewertungen irrefiihrend, weil diese Begriffe einer 

Rhetorik entstammen, die dem ersten Pol dieser Dichotomien einen hoheren Rang 

anerkennt als dem zweiten. Es sind grofitenteils humanistische Sprachgebarden, die 

als Kennworter eines ethischen Imperativs ihre Berechtigung haben, doch als 

Beschreibungen der hier diskutierten Phanomene nicht langer taugen. 

Im Laufe dieser Arbeit wurde versucht, diese Entwicklung vom Personlichen 

zum Personlichkeitsbedingenden nachzuvollziehen. Die ersten zwei Kapitel 

beschaftigten sich mit einem Aussagenkorpus Lichtenbergs, als dessen Grundanliegen 

die Kritik an den Entgleisungen wissenschaftlicher und politischer Ausdruckskulturen 

erschien. Abschnitt 1:8 war als Hinweis darauf gedacht, dafi es sich bei diesen in den 

spaten achtziger Jahren einsetzenden Vorbehalten um eine Variante friiherer 

physiognomischer und orthographischer Auseinandersetzungen handelte, die in der 

Germanistik immer ausfiihrlicher behandelt worden sind als Revolutions- und 

Chemiekritik. Im dritten Kapitel wurde versucht, Struktur und Inhalt der zuvor 

behandelten Argumente mit bestimmten Erscheinungen der Spataufklarungen in 

Zusammenhang zu bringen: vor allem mit dem beschleunigten Kreislauf der 

Eindriicke und Informationen, der iiber kurz oder lang zur Entwicklung neuer 
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Wahrnehmungsformen fuhrt, die mit der Bedeutungsebene dieser Zeichen oft nur 

unter groBen Schwierigkeiten zu vereinigen sind. Dabei ist es unvermeidbar, daB 

Kapitel III mehr Fragen aufwirft als beantwortet - unvermeidbar, weil es im 

germanistischen Rahmen noch an einem theoretischen Entwurf des 18. Jahrhunderts 

fehlt, welcher in der Lage ware, die hier gewonnenen Ergebnisse zu integrieren. Was 

hier vorliegt, sind Materialien, Bausteine, von denen man noch nicht angeben kann, 

wo sie Platz finden konnten. 

Jede literaturwissenschaftliche Dissertation schlieBt willkiirlich; kein Wunder, 

daB die bekannteste der letzten dreiBig Jahre am Ende den Abzahlreim Nur, raus bist 

du noch lange nicht zitierf^4. Und wiirde es nicht den Ergebnissen dieser Arbeit 

entsprechen, wenn das Gegenteil der Fall ware? Lichtenberg ware mit diesem 

Eingestandnis der Unkontrollierbarkeit des eigenen Denkens einverstanden gewesen. 

SchlieBlich bemerkt er in der oft zitierten Sudelbucheintragung K 76 (und die 

vorliegende Arbeit ist nichts als ein langerer Kommentar darauf): 

Wir werden uns gewisser Vorstellungen bewuBt, die nicht von uns 
abhangen; andere glauben, wir wenigstens hingen von uns ab; wo ist 
die Grenze? Wir kennen nur allein die Existenz unserer Empfindungen, 
Vorstellungen und Gedanken. Es denkt, sollte man sagen, so wie man 
sagt: es blitzt. Zu sagen cogito, ist schon zu viel, so bald man es durch 
Ich denke iibersetzt. Das Ich anzunehmen, zu postulieren, ist 
praktisches Bedurfnis [Hervorhebung im Text]. 

Klaus Theweleit, Mannerphantasien (Basel/Frankfurt a. Main: Stroemfeld/Roter Stern, 1977), 
S. 562. 
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