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"SINLEI':rUNG 

Der etwas komplizierte Titel muB nicht sogleich 

Verwirrung stiften. Er mochte in erster Linie die Verhait

nisse zwischen zweier Epochen - Expressionismus/frlihes 

zwanzigstes Jahrhundert/Moderne einerseits und Postmoderne/ 

Poststrukturalismus andererseits - SO\vohl im Sinne der .. , 

Kontinuitat als auch des Bruchs festhalten. Auch Religio-

sitat soll bier in zweierlei/zweideutigen Weisen das 

noment der Verbindung oder das der Unterbrecl1ung bilden. 

Dies sollte jedoch den Leser nicht dazu verflihren, diesa 

Arbeit als eine sicb v.ornehmlich mit der Literaturge-

schichte auseinandersatzende anzuseben, obgleich wir die 

s Fraga nach der Gescbicbte, Gaschichtschreibung unfr His

torie in manchenStellen- so etwa im dritten Kapitel-

zu beantworten versuaht haben, weil sie uns im Laufe des-

sen, was uns bier unmittelbar angeht, namlich die Reli-

giositat des Textes, implizit beschaftigt hat. 

Unser Anliegen ist also wie gesagt die 'Reli-

L~iositat des rre.xtes', d. h. die e.igentlimliche Beweglich

keit des Texts(Spracl1e, Diskurs, Signifikation usw.), 

in der er seinen Logos(Bedeutung, Sign.ifikat, Ursprung, 

Prasenz; Autor, Schopfer, Gott; telos, arche und deglei

chen) aufstellt, sich ibm unterwirft, aber gleichzeitig 

-sich davon be£reit bzw. ibn liquidiert, verdrangt, sub

stituiert oder supplementiert, ob bewuBt oder unversehens. 



Der fv1oment des Bewu.Btwerdens liber diese Bewe.gung bil

det jeweils den/das Moment des Leids oder Verfalls, 

oder der Emanzipation des Texts. In dieser Hinsicht 

sind verschiedene Texte. hier zusammengekommen: Aufkla

rung, l'-1ode rne, I'1ythologie., Religion, Expre ssionismus:, 

Postmoderne/Poststrukturalismus usw; in all diesen haben 

wir den roteh Faden Re.ligiositat, ihre Zuspitzung oder 

ihre Verdec.kung ausfindig zu mac.hen versucht. Daher 

haben wir Geschichte/Historie/Geschichtschreibung niaht 

auss.c.hliBlich, s.ondarn als Text und Diskurs schlechthin 

unter anderem behandelt. Grab lie.Be. sich noch formulia

ren, daB Religiositat weder als Restauration des Logo

zantrismus noc.h als blinde Opposition gegen Logos, son

dern als eine vorlaufig oppositionelle, dann aber ver

stehende/zerlegende(dekonstruierende, archaologische, 

hermeneutisc~e, sogar rationalistische, realistisc.he, 

;romantische, expressionistische, marxistische usw.) 

Auseinandersetzung mit Logos und Logozentrismen aller 

Ant zu betrachten ist. tlber das prov~kativa Potential 

eines sol chen( tot ali taristisc.h/totalisie.rend vor sich 

gehenden) Begriffs sollen win:uns im Klaren sein; er 

is.t bei uns kein unbedingt frommes: Konzept. Re.ligio ... 

si tat. ve.rsteht sich hiar nicht als 1 Zurlia.k-zum Gott 1 

oder 1 -zur-Natur' oder irgendeiner absoluten Prasenz. 
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Sie. ist ehar eine Problamatisierung des Drangs der Meta

phY-sik der Prasenz. 

Es HiBt sieh demnachst fragen, warurn wir liber

haupt Raligiositat anders gedeutat haben, warum gerade 

eina etwas willklirliche Differenzierung zwischen ihr 

und Religion/Theologie unternommen haben. Dies la.Bt 

sia.h vor allem damit beantworten, daB die Religiositat 

eine. wiQ immer bequeme, pasaende. _ ode.r brauchbare Bezeich

nung fUr jenen umstrittenen und ambivalanten Zustand zu 

sein'acheint, der die Aufstallung ~on zentrierten oder 

zum Zentrismus flihrenden, th~ologischen, begrlindeten 

Strukturen, nicht zuletzt von Theologie und Religion, 

beglinstigt. Was wird nun aus diesem Zustand im Ze.ichen 

der. Kritik, Inter~retartion, Verdrangung und Dekons.truk

tion de.r (Onto- )Theolog:ia? Wird e.r in der Kritik selber 

aufgehoben? Wird. er nicht~ dadurch wieder aktuell? MuB 

er nicht nach der Demolierung der The.ologie erne.ut in 

Ans.pr.uch ge.nommen warden? Ist er nio.ht let.zthin die. 

gleiche theologisie.rende und theologiekritischa Bewegt

heit -selbat? Birgt nicht die. Theologie ihre eigene Kri

tik als Religiositat? 

Die Kritik an . der Onto-Theologie je.glicher 

Art ~u.B die.se. Fragen eroffnen, wenn man es darau.f will 

angelegt habe.n, den Rlia.kfall auf Theologisierung zu 
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vermei~en. Daher haben wir gewagt, Religiosit~t von Re

ligion und Theologie - diesen zentrierten, begrandeten 

Strukturen - als einen pra- oder post-theologischen, 

selbst post-religiosen Zustand, al s Eroffnung des~ reli

giosen und thaologischen Texts abzusondern. Welche Mog

lichkeiten diese Eroffnung birgt, werden wir in den fol

genden Kapiteln erortern odar prlifen. Hier sei nur vor

weggenommen, daB sie die jagliche Onto-Theologie und 

-Zentrismen begleitende Nos±algia, Schuld(-gefiihl) .und 

Unbeweglichkeit abfertigen, den Text, das Spiel der Zei

chen ohne Bedoeutungszwange, die. Bedeutungsmogliahkei ten 

selber spielerisch, dia Nioht-Zentriertheit der Mythen 

frohlich bejahen kann, urn gleiahze.i tig sich gegeniiber 

ainer moglichen, noch unnennbaren, unschuldigen Zukunft 

offen ZU; halten. 

Somit wird es. auch (kiinftig) mogliah sein, 

jeden Text und Diskurs, Struktur, Zaichen und Spiel, 

og zentrierte/begrlindete oder nicht-zentrierte/unbagrliri-· 

dete, als solche ins und als Spiel unschuldig wiederauf

zunehmen, urn die starren Differenzen, die Texte abschlie

.Ben und voneinander ausschlie.Ben, als 'differance' , also,. 

das, was die Differenzen erst ermoglichen (Derrida), sich 

ab-spielen zu lassen. So konnen wir von Expressionismus, 

Aufklarung, Moderne, Postmoderne usf. sowohl ala anderen 
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wie auch als gleichen Texten red en. Diese. 'frohliche' 

Strate.gie. gestattet dem Spiel der Differenzen, sich zu 

enthlillen. 

Die Reihenf.olga der nachfolgenden vie.r Ka:pi

tel entspricht kuriosarwQisa einer bekannten Chronolo

gie: Aufklanung, Moderne, (Expressionismus~), Postmodar

ne. Wir haben sie beibehaiten, weder urn sie. zu bajahen 

noch um:...s:ie... unref'lektiert_ abzuw.eisen. Wir be.zwacken mit 

der Baibehal tung die_ Sel.bstaufl.Osurig der Chronologie, 

die wir vorlaufig als. brauchbares Werkzeug(wia Lavi

Strauss und Derrida in 'Die Struktur, das Zeichen und 

das Spied') aufbewf:lhren wollen. Im Laufe ihrer Bedie.

nung wird sie dann, wenn liberhaupt, ihre Dlirftigkait 

und die ihr verliehena oder inharente 'Thaologie' ar-

weisen. 

Im ersten Kapitel haben wir das 'Dilemma der 

Aufklarung' ·behandelt, versucht, zu zeigen, was aus 

ihrem SelbstbewuEtsein und ihrem humanistisch-utopischen 

rationalisti~chen Programm geworden ist, oder werden 

muBte. Nach der Verdrangung der Theologie und Mytholo

gie. duro.h Wissens.chaf'tlic.hkei t und Vernunft verfall t. 

sie wieder diesen Faindbildern der Auf'klarung: Dia 

v.a··rnunft wird. r-1;rthologie, aber sc.hon die Mythologie 

war Vernunft (Horkheimer/Adorno: D-iale.ktik der Auf

klarung)! Diese seltsama D~ppeldeutigkeit der Aufkla-
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7ung/Vernunft problematisiert ihre textuelle Geschlos

senhei. t und ihre. Differenz von t1ytholocie. Die aufkla

rerische Beh~dlung des. ~ahnsinns illustriert den Pro

zeB der Verdrangung der Theologie und ihrer Substitu

tion durch Wissenschaft, Vernunft und Komr.1erz(Wirt

schafit). 

Das zwei te Kapi tel tiber die r1oderne soll die 

wide·rsprlichliche. Entwicklung dar Auflclarung zeigen. VJo 

sie eineraeits .ihra Programme - Wissenschaftlichkeit, 

·Te.chnologisierun;g, Realismus, Entmythologisierung der 

·:lirklichkeit, Humanismus, wirtschaftlicher Fortschritt, 

politischer Liberalismus, gesellschaftliahe Harmonia 

und dergleiahen - zu realisieren scheint, schlagt sia 

doch andererseits zunehmend und immer starker in die 

Mythologie zurlick. Wir haben versucht herauszufinden, 

warum dies moglich und notwendig war. Die diskursiva 

~inheit und Zentriertheit der Aufklarung, der Vernunft, 

das Subjekts und des Objekts zerfallen gerade dort, wo 

dia Aufklarung sie am zuversichtlichsten zu verwirkli

chan meinte: in dar Industria., in de:t>. technischen Pro

duktion und Reproduktion, im organisierten und rationa

len Leben der GroBstadt usw. Zugleich entwiclcelt siah 

hier ein kritischas BawuBtsein tiber die Moglic.hkeiten 

und Granzan der Aufklarung(Baudelaire, Poe., Nietzsche, 
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f·brx; Benj o.min, Horkheimer/ Adorno; Romantik, Expressio

nismus usw.). Deshalb l~Bt sich, freilich begrenzt, von 

einem Zeitalter der Ivloderne als einer sich von Aufkl~-

rung absetzenden, unterscheidenden, differierenden Epoche 

sprechen. Dies ist jedoch ein BewuBtsein(BewuBt-sein), 

das sich selbst auflosen muB. Dieser sich verfllichtigen-

den Zentriertheit zufolge babe ich das Konzept Pseudo

mythologie der fJ!oderna eingefiihrt. 

Also·kommen wir zurn dritten Kapitel, Expra-. . 

ssionisrnus. Er ist hiermit aas eine Fo~setzu~g lind 

Kulminierung des kritischen Denkens. der Aufkl~rung/Mo

derne liber sich selbst zu verstehen. Der Expressionismus 

entsteht als einheitlicher, aber nicht zantrierter Text, 

urn wieder unterzugehen, jedoah erst nachdem er dia Krise 

der Moderne selber teilweise zum Weg\veiser flir eine wie 

imme.r radikal neue, unschuldige Zukunft fur den Menschen 

umfunktioniert hat. Die Montage wird - zum Beispiel -

so~;1ohl als Zeichen der Krise, die Kriae an sich, wie 

auch als Rettung der 'Hoderne' vor den eigenen Problemen. 

wahrgenommen und verwendet. Das re.ligiose Programrn des 

Expressionismus erweist sich jedoch als durahaus ambi

valent. Verschiedene absolute Signifikate(Logoi) - Gott, 

Mens.ch, Ursprung usw. - werden zwar beibehal ten, aber 

sie warden auch stets von einer strengen Signifikation 
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losgelost.~s unmittelbare Folge dieser Ver~llichtigung 

der Prasenz ist die Hervor~ebung einer neuartigen Rea

li tat bzw. einer neuen SehvJeise der schon in der Mytho

logie zu findenden unorganisierten, a-zentrischen, sub

,j~tlosen Reali tat) Man bagegnet ihr mit Angst, Schuld

ge~lihl, Be~remdung, und man sehnt zugleich nach einern 

pra-historis~):len, zentrierten, rnlitterlich versichernden, 

gottlichen Zustand. Die. seJ.tsame Re.ligiositat des Expre-

ssionisrnus ist also dieses Beisamrnensein von zwei ent-

gegengesetzten Bewegungen: Einerseits die Nostalgia, nos-

talgische Sehnsucht nach einem begrlindeten Dasein, Lo

gozentrisrnus, Prasenz, andererseits die Anspielw1g au~ 

eine ganz neue, spielerisch unschQldige, 'post-rnoderhe' 

·oder 'post-menschliche' Utopia. 

Im letzten Kapitel we.rde ich die hier angedeu

teten Thesen zur Religiositat weitarflihren. Die Religio

$itat wird sich dann als eine. ZvJischen-Si tuation und 

'Post 1 -Situation zugleich vorstellen. Die ., Natur• dieser 

Religiosi tat, ihr Da-Sein, ihre Aktuali tat und f'1C:>glich

keiten werden ausschlie.Blich ausgefU.hrt. Die vielleicht 

endgultige These dieser Arbeit soll demnach so lauten: 

Die Religiositat, eina stiindig sich ver~llichtigende, 

a-zentrische, spielerische bzw. zurn Spiel ~lihrende, halt 

die Hoffnung auf eine unschuldige Zukunft wach, obzwar 
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sie sich ihr nicht blinde ausliefert, indem sie, das 

Sesicht der Ge~enwart zu~ekehrt, deren Spiel bejaht. 
0 ~ 

'Fostmoderne' und 'Poststrukturalismus' babe 

ich bier als gleichwertig behandelt; eine polemische 

oder theoretische Unterscheidunc, die sichorlich plau

sibel ist(Andreas Huyssen: Postmoderne-- eine amerika

nische International? S. 31), babe ich nicht vorgenommen, 

da sie mich nicht unmittrelbar oder unbedingt provoziert. 

VJq.s mi~h eher intere.ssiert, ist das Prafix 'post' : vms 

ihm f.olgt, ist belanglos; was nach-folgt.jedoch nicht! 

Denn dieses 'post-' verkorpert wahrlich das 'Frinzip 

Hoffnung'; es erinnert uns daran, daB die Vollendung 

oder der AbschluB(cloture: De.rrida) der Epoche des Logo-

zentrismus durchaus moglich ist und daB eine a-zentrische, 

unbegrlindete, von Schuld und Nostalgia und Prasenz unbe

lastete Utopie sich verklinden laBt, ohne sie gleich zu 

nennen oder zu definieren(begriinden), ohne von Anbeginn 

an ihr v.erfallen zu se.in. Vo.r allem in diesem Sinne habe 

ich Postmoderne und Poststrukturalismus appropriert, 

immer wieder auf die (religiosa?) Fliichtigkeit der Be

deutung des Prafixes 'post'- anspielend. 
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ERSTES 'KAPITEL:Das Dilemma de.r Aufklarung. 

~ .0 Als kollektive.s 'vJir' in der Fratze. von 

Georg Heym(~) gibt nicht nur eine ganze Generation, 

sondern ein ganzas Zeitalter, wie in Vorahnung des 

Verfalls, sainam Elend Ausdruc.k. Sind solche teils 

nostalgischen, teils gegenwartsliberdrlissigen und 

schuldbewuBten Taxte wia dar v.on Heym Signal der 

nahestehenden Katastrophe einer se.lbstbewuBten Epoche 

wie. Mode me, so laBt sic.h durchaus fragen, wie und 

wies.o diese Epoche liberhaupt einer Krise ve.rfallen 

sein muBte. 6J_enn se.idam die. Au.fklarung, so gar die 

Ra..'1aissance, als selbstbewuBtes., selbstbaharrs.chen

des Subjekt(Kant: Die. 'Unmlindigkeit des r,1enschen' sei 

selbstVoerschuldet) aich zu organisieren begann, und 

zwar anhand der Prinzipien der Vernunft, \Vissenschaft-

lichkeit, Technologisierung, Naturbeherrschung, der 

politisch-okonomischen Disziplin usvl. , wurde irnmer ein 

utopisches Zaitalter vorgestellt, in de.m der totale 

Sieg der Technik uber der Natur den I'-1enschen von seiner 

Unmlindic;kei t, se.inem Schuldgef'lihl, seiner Angst und 

Verletzlich1ceit befreien, seine Freiheit und Tugend 

e.tablieren, seinem Heroismus ein une.rschlitterliches 

Denkmal setze.n, kurz die aufklarerische Utopie ein flir 

allemal ve.rwirklichen wlirde(2). Die Ankunft dieses uto-
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pischen Zeitalters aber verzBgerte sich. An ihrer 

Stelle machte sich die Krisenhaftig ke.it des ganze.n 

Proze.saes sichtbar(3). 

Die ~1oderne.. - zumal die ers.ten dreiBig Jahre. 

des 20. Jahrhundarts - war nicht Vollendung der ~ufkla- · 

nung im Sinne einer. varwirklicl1ten Utopie; sie war 

v.ielmehr aine. Kulrnination der inharenten Krise d.er 

Aufklarung selbst(4) und die. abermalige Behauptung. 

dar Not ainer di.asSBitsorientierte.n Utojlie zugleich, 

die der schrittweisa vollbrachta Verfall der Jenseits

religion ·geze.itigt haben muBte. 

Die Religion der christlichen ~irche, die 

dominal":lte. in Europa, verlegte das trentrum dos mensch

lichen Daseins auf ein Je.nseits, das den Zweck, das: 

Ziel und die f1isere des Lebens erklaren, begri.inden 

und rechtfertigen sollte. Alles Handeln auf Erden 

sollte sich orientieren nach dem Diktat dieses von 

Priestern vermittelten, fernen, aber nie zu bezweifeln

den Prinzips ·im Jensei ts. Der Abstand zwischen Erde 

und Himmel kennzeichnete. die schuldige, slindhatte 

Existenz des f'·1enschen liberhaupt(Vgl. f'-loses 1,8,21, 

das Al te 1I'estament. Auch verwendet als r1otto in Hor

vaths 'Randbemerkung' _zu 'Glaube Liebe. Hoffnung' ,1932). 

Die Iv1oglichkei ten der Erlosung von dern si.indhaften 
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Dahinleben auf'Erden bestlinden in der erhofften 

Bestrafur,s bzvJ. Belohnunc; des Indi viduums durch eine 

gottlic~e, vaterliche, jewils c;uti0e oder zornige 

Instanz au.Gerhalb d.er menschlichen Welt. 

1.2.0. Die Aufklarung hat bekanntlich die bedrlicken

den, zum SchuldbewuBtsein flihrenden, jensaitsoriantier

·ten religiosen Strukturen zum Kampf herausgefordert. 

Ihre Waffen \varen dabei die schon in den arnerikanischen 

und franzosischen Revolutionen erprobten und - zurn 

Tail - katastrophala Folgen hervorrufenden Ideen der 

Freiheit, Gleichheit, Tugendhaftigkeit, Rechtlichkeit 

usw. des vernlinftigen, selbstbewuBt-biologischen in

dividuellen nenschen in der politisch-okonomischen 

Gemeinschaft, und die Ideen der \vissenschaftlichkei t 

bzw. die \vissenschaften uberhaupt. Besonders den I frob

lichen \'lissenschaften'(Nietzsche) ist die Funktion zu

gefallen, den Menschen 100r den ihm durch die Jenseits~ 

religion zugafloBten Angsten, dam Selbstzweifel und 

Selbstzuchtigungsdrang zu retten. Erst sie. durften das 

Zentrum und die Bedeutsamkeit des 1'1enschenlebens irn 

l'lenschenleben selbst auffindbar machen. Anstatt a.uf eine 

angeblich von auf.,en her komr:1ende, aber unabsehbare Er

losung zu warten, durfte und konnte der nun anstell.e 

der Religion von den Wissenschaften geleitete Mensch 

-12-



sein Leben sovvohl qualitativ VJie auch quantitativ 

selbst anders :::;e stal ten. Die 1;/el t soll te vom l'lensc hen 

aus e.rkennbar, folglich auch eroberbar gemacht werden(5). 

Vom passiven Untertan eines anthropomorphischen, dennoch 

aber anonymen, unerreichbaren Prinzips 1 theos 1 (Im 

Englischen 1 subject 1 als Untertan) sollte ein aktives, 

sich selbst und seine Umwelt beherrschendes 1 anthropOS 1
-

Subjekt(Hier 1 subjec.t 1 als Tater, aktiv Handelnder) 

hervorgehen. 

1.2.1. Bemerkenswert dabei, daB eine wissenschaftli

che Disziplin wie Anthropologie. erst nach dem aufklare

rischen Ausbruch s.iah ge.baren/entfalten konnte. Der 

anthropos tritt zum ersten Mal als selbstandiges, in 

und durch siah s.elbst koharente.s, erkennbares PDinz.ip 

do:J;:'t auf:, wo e.hemals nur da.r theca liber dem Henschen 

und der Welt walte.ta .• Der theos fungierte bisher immer 

a:ls ein Zentrum auBerhalb der Struktur, die er behe.rrsch

t·e. De.r anthropos is:t aber s.elber seina eigene. Struktur 

und deren Zentrum. Nebenbei entwickelten sich auch die 

soumannten Humanwissenschafte.n; solbst deren Name ist 

der Auf1:1erkcamkeit wert. Hier nochmal ist nicht mehr 

theos das entscheidende Prinzip, sondern das menschli

che, humane, anthropische an und flir sich. In den Natur

wisse.nschaften muB das theos-Prinzip sich smveit z:1rlick-
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ziehen, bis es fast verschwindet: die Regression der 

Alchimie und die Entwicklung der Chemie! In der Heil

kunde herrschte frliher 'Gottes Gnade' 'als Voraussetzung 

f.lir die Moglichkeiten einer Heilung von korperlichen 

Krankhaiten. Krankheit selber galt als Zeichen flir 

gottliaha Bestrafung v.on menschli.cher SUnde. Der Kranke 

\>Var, theologisch ge_sehen, der Schuldige. Die Gaschichte 

des Aussatzes(Vgl. Foucault: Madness and Civilization) 

im historischen Nittelalter zeigt seine religiose Funk

tion innerhalb einer theologis.ch orientierten Struk

tur. 

'1.3.0 Die fast pittoreska, ja a:llzu si.chtbare Misere 

der Auss~itzicen galt als liberdeutliches Zeichen der 

Anwesenheit und Macht Gottes(Gott als der Richter v:on 

menschlichep Taten). I;Jar die Krankheit selbst ein Zei

chen flir gottliche Strafe, so muBten die Aussatzigen 

selbst in der Ge.sellschaft v1eltlich verfolgt werden 

durch AusschluB aus der Gemeinschaft der Gesunden. Die 

hartnackige Segregation einer Krankheit, der Kommunika

tionsbruch'mit Asie.n(Ansteckungsquelle) nach den verlo

renen Kreuzzligen und ein wachsender Sinn flir Hygiene 

batten als Folge die Verschwindung der Lepra in der 

Landschaft Europas(6); selbst diese Verschwindung aber 

w:urde dankbar als Zeichen fur gottliche Gnade hinge-
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nomoen( 7): "If the leper \<JaS reooved from the world, 

and from the cor.1Dunity of the Church visible, his exis

tence was yet a constant manifestation of God, since it 

was a sign both of His anger and His ~race •••. Ab&ndon

oent is his salvation; his exclusion offers him another 

form of comrnunioh". Ob Zorn oder Gnade, .Slend oder Gllick, 

alles konnte im historischen Mittelalter in die theolo

gische Struktur urn das Prinzip theos heruo, sinnvoll 

und funktionell mit einbezogen und versta.ndlich genacht 

111erden. 

1.3.1. Der Rlick~ang einer Krankheit hinterlie8 je-

doch eine Leere, die sie ausflillte, und urn die herum 

ein System von Ritualen, eine Ptaxis der Ausschlie-

13ung u..Tld Einsperrw1g, eine sozial und religios .bede.ut

same Struktur heranr;evmchsen waren: "Leprosy disappearea, 

the leper vanished .•.. ; these structures remained. 

Often, in these same places(the 1lazar-houses 1
, the 1le

parariums1 etc. RR.), the formulas of exclusion would 

be repeated, strq.ngely similar two or three centuries 

later. Poo~: vagabonds, criminals, and 1 deranged minds 1 

\vould take the part played by the leper, and we shall 

see what salvation was expected from this exclusion, for 

them and for those who excluded them as well. With an 

altogether· ne1.v meaning and in a very different culture, 
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the forms would remain - essentially that major form 

of a ri~orous division wbich is social exclusion but 

spiritual re-integration 11 (8). Doch die Form der Exklu

sion anderte sich, sobald sie in den Diskurs der Afkla

rung, der Vernunft liberging. Erstens libernahmen die 

'Tollen' , 'Wahnsinnigen' usw. die frliher von Aussat zi

gen verlibte Rolle des Aus.geschlossenen, des Au.Bensei

ters (Dieses Au.Benseitertum ist jedoch durchaus Teil 

der sozialen Struktur; seine Funktion als AuBenseiter 

machte ihn zum impliziten Innenseiter. Sie ist getra

gen von der Logik e.iner verantwortlichen, beruflichen 

Funktionalitat. RR. ), denn die bildhafte fVIisere des 

Aussatzes im r·Httalalter mu.Bte durch eine_ and.ere er

setzt - substituiert - werden, die dem Blick der Ver

nunft besonders konfus und befremdend, geradezu beangs

tigend und ge.fahrlich erschien, urn damit fur die Praxis 

der Einsperrung und die Funktion de.r geistigen Reinte

gration durch s:oziala Is:olation tauglich zu sein: "To 

inhabit the reaches long since abandoned by the lepers, 

they c.hose a group that to our eyes is strangely mixed 

and confused. But what is for us merely an undifferen

tiated sensibility must have been, for those living in 

the classical age, a clearly articulated mode of per

ception; It is this mode of perception which we must 
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investi~ate in order to discover the form of sensibili-a -

ty to madness in an epoch we are accustomed to define 

by the privileges of Reason"(9). 

1.3.2. Zweitens ist eine Varwandlung in der Sensibi

litat gegenlibar dem 'AuBenseiter' und in der tatsachli-

chen Praktizierung de.r AusschlieBung und Eins..-perrung, 

ja im Subjekt dieser Praxis selber sichtbar. Die Behand-

lung und Handhabun6 de.s "r·AuBenseiters' vollzog sich von 

nun an nicht rein theologisch, sondern zunachst s.ozial-

politisch, sozial-moralisch, wirtschaftlich und, all

mahliah ~.chlieBlich, pathologisch: "It organizes in-to 

a complex unity a new sensibility to poverty and to the 

duties of assistance, new forms of re.action to the eco

nomic problems of unemployment and idleness, a new ethic 

of \vork, and· also the dream of a city, where moral obli

gation was joined to civil law, within the authoritarian 

forms of constraint" ••.• "Before having the medical 

meaning we give it, or that at least we like to suppose 

it has, confin~ment was required by something quite 

different from any concern with c.uring the sick. What 

made it necessary was an imperative of labour. Our 

philanthropy prefers to recognize the signs of a bene

volence tovvard sickness where there is only a condemna.::. 

tion of idleness''(10) •... "In this silent a.onflict that-
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opvose<i the severity of the Church to the indulgence 

of the Parlenents, the creation of the Hopital was cer

tainly, at least in the beginning, a victory for the 

Parlemant .... For the first time, purely negativa forms 

of exclusion v1ere replaced by a r:easure of confinement; 

the u~employed person was no longer driven away or 

punished; he was taken in charge, at the expense of the 

nation but at the cost of his individual liberty. Bet-

1:JGen him and. the s.oc.iety, an implicit system of obliga

tion was estanlished: he had the right to be fed, but 

he must accept the physical and moral constraint of 

confinement"('!'!). Was also zunachst die strukturelle 

Koharenz der Vernunft als deren Gegenteil, die Unver

nunf~, zu gefahrden schien, konnte allrnahlich durch 

staatliche I1aBnahmen liberwunden werden, indem man die 

_wirtschaftliche Handhabung und Verwertung der Unver

n~nft, der Arbeitskraft der Eingesperrten, institut~o

nalisierte. Wichtig ist dabei auch der Rlickzug der 

kirchlichen Dominanz in solchen Entscheidungen und das 

Auftret~n einer Vere~nbarung zwischen dem 1 weltlichen 1 

Staat· und cler Bourgeoisie hinsichtlich der okonomischen 

A:usbe:ut·ung <fer 1 Unvernunft 1 als Rohstoff und DberschuB 

an A:rbeitskraft im besonderen, und der weiteren Prakti

zierung der Einspe.rrung und AuaschlieBung der. AuBenseiten 
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irn all;;emeinen: "The old rites of excomrnunicat ion v1ere 

revived, but in the world of production and comli:erce''(12). 

Die l.usschlieBunt; unC.. ~~i:::-,sverran:::; der Unver-

nunft u_n.d ces ':Jahnsinns( 13) versctaffte einen Abstand 

zwischen Vernunft und Unvernunft, wobei die Bestiali-

t~t der Unvernunft hinter Gitter zur Schau gestellt, 

jegliche Identifikation zwischen Ver~Jnft und .Jahnsinn 

unmBglich gemacht, und der Triumph der Vernunft gefeiert 

wurde(14). Als Objekt der Schau hinter Gittern wurde 

Un:vernunft nachstens, erst allm~hlich, zum Objekt der 

wissenschaftlichen und pathologischen Beobachteung(15). 

1. 4·. 0 Die Ausainandersetzung der Aufklarung mit 

Wahnsinn charakterisierte zwei Aspekte dieses Ze.it-

alters, die fur dessen w.eitera. Entwicklung in die Ho-

derne hinein von Bedeutung sein werden; die Struktu

rali tat die ser Ausainanderset zune; verv,renden uir also 

als Paradi~ma fUr die Strukturalitat der Aufkl~rung und 

der I11ode .cne. 

1.4.1. Der erste Aspekt scheint· die Demolierung 

einer zentrischen/zentrierten Struktur und die Auf-

stellung einer niveillerten, demokratischen, a-zentri

sch~n und relativistischen zu irnplizieren. Die I'heolo:... 

gie, die Kirche und ihre Institutionen wurden zlinachst 

zum Rlickzu;J· r'·ezwuno·en 
- (.) u b ' die Organisation des Wahnsinns-
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d.L3kurses uer Lenkunr; einer burgerlich-monarchisti-

schen hoalition liberlassen. Die Kirche war aber bald 

imstande, ihre. Insti tutj onen und Praxis zu reformieren, 

urn sie in der von nun an maehtigen, bUrgerlich-monar

chischen Dikursivitat anpassungsfahig, also liberlebens-

fahig zu machen(16). Der Verdrangung des einen Zentrums 

(theos, Kirche, Theologie, Religion usf.) folgte jadoch 

die Einsetzung eines anderen(anthropos, Humanismus, 

Kommerz, Vissenschaft, Vern?nft usw.). Die offensicht-
' liche Diskrepanz zwischen diesen zwei Zentren basierte. 

sich auf der eben von der ThenloGie ermittelton Duali

tat de.s Die.ss.ei ts-Je.nseits. Im graBen und ganzen ere.ig

nete sich also die Verdrangung des: Jenseits zugunsten 

des Diesseits. Die Ideen der Gleichheit und Brude.rlich-

kei t der r.:enschen, der Der:1okratie und des. wissenschaft-

lichen Fortschritts usw., die die Ausrottung der theo-

.logische~-1 Religion und den Umsturz ihrer .Bierarchien 

versprachelJ, verpufften sich dennoch als Floskeln, 

obzwar sie zunaahst - allerdings zum Teil - in den 

l; arnerikanischen und franzosischen RGvolutionen Grkamp.ft 

wurden. Andere Hierarchien wie die der sesellschaftlich

en Klassen aufgrund der wirtschaftlichen Lage des In-

di viduums, des \vel twei ten Kolonialismus, der Subjekt

Objekt-Hierarchie in den VJissenschaften usw. wurden 

aufgestellt. (Der zum Kapitalismus hin drangende Markt 
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bot andererseits tats~chlich eine wahre M~glichkeit 

der Verwirklichung der Gleichhei t dar Individuen: "ITicht 

bloB werden irn Gedanken die Qualit~ten aufcel~st, son-

dern die I·:enschen zur realen Konforni tat gezvmngen. Die 

Wohltat, daB dsr Markt nicht nach Geburt fragt, hat der 

Tauschende darnit bezahlt, daB er seine von Geburt ver-

lieheEen noe;lichkeiten von der Produktion der \laren, 

die mer. auf de1:1 iJarkt kaufen kmm, moclellicren Ui.Bt. 

Den Mensbhen wurda ihr Selbst als ein je eigenes, von 

allen anderen versahiedenes geschenkt, damit es desto 

~~sicherer z um G leichen werde" ( 17). Die preki~i.re :Silanz, 
~ . 
_ die einersei ts den einzelnen als ein '' je eicenes, von 

allen anderen verschiedenes (Selbst)", andererseits 

dessen Glsichheit(Gleichberechti~un~) mit jedem anderen 

auf dern kapitalistischen Markt anerkennt, aufrechter-

halt, muBte bald oder sp~ter zur totalen Gleich- und 

.Ausscl1altung des Individuellen hinunterentwickeln: "Die 

Horde, deren Name zweifelsohne in der Organisation der 

Hitlerjusend vorkommt, ist kein Rlickfall in die alte 

5arbarei, sond.ern der T'riurnph der repressiven Egalitat, 

die ~ntfaltu~~ der Gleichheit des Rechts zum Unrecht 

du:rch die Gleichen''(-12.). Darn Untergang des Individuums 

entspricht zugleich die totale Einsetzung des seit jeher 

bakannten, aber erst irn historischen Kapitalismus seine 
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v.ollun Pot em L; i<J.len entwic ko lnclon Austo.uschmi t !;c ls po.r 

excellence: des Geldes. Das Geldstuck - zumal das Pa

piergeld - bewirkt die endsultic_-e Entstellu;1f~ der 

Fassade des Individuellen~ indem es seinen Raum usur

piert, das, Individuelle quantifiziort, selber als dessen 

Qua.li tat sich ein- und durchsetzt, es erkaufbar macht. 

Der fetischistische Wert des Original-Individuellen 

zerf&llt i0dessen vor der allumfassenden, inflationaren 

Anonymit~t des Geldes, urn in einem anderen Raum als 

BewuBtsein liber dessen Vcrlust aufzuerstehen. Geld hat 

zvmr d_en Ivl;ythos des Original-Individuellen zum Absturz 

gebracht, ist aber selber zum l"lythos geworden, zum 

Quasizentrum des Kapitalmakts./19/) 

· .. 4. 2. Der zwei te Aspekt des aufkla.rerischen vJahn-

sinnsdiskurse.s ist die Verdrangunr; selbst. Die Ver

stackun;::; und Einsperrt: ~g alles des sen, do.s der Vernunft 

u...11d dem hunanen Subjekt als. de.ren Skandal und Scham 

sich stellte, kennzaichnete das Unbahagen der Aufkla

rung mit der eigenen f'1Undigkei t. Die Selbstprasenz des 

Auflcliirun;ssubjeJ::ts konzipierta sich als Sichtung, ala 

Herstellung von Gegensatzen, wie etwa Gott-f'1ensch, 

Unvernunft-Vernunft usf., und als Vardrangunc des der 

Vernunft Entgegengesetzten. In darn christlichen, zumal 

in dem vorchristlich-mythologischen Diskurs war die 
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Prasenz des Iienschen einer wie auch immer l;:osmischen 

Eierarchie zu;eschrieben u.YJ.d u-:J.terceordnet. Die Se.lbst

PrasellZ des raenschlichen Subjekts vollzog sich jedoch 

im Zeichen einer ~ntmythologisierung des theischen/gott-

1.ichen Logos durch eine. rebellische Tat(Prometheus), 

die das Humane als ein selbstbewuBt handelndes, sioh 

gegen ein abstraktes, unsiohtbares. Prinzip auflehnen

des. Subjekt projizierta. Die_ Verdrangung des Zeus/theos 

erhalt indessen eine merkwi..irdige Parallelitat zu der 

Einsperrung der Unve.rnunft im Zai tal ter der Aufklarung! 

Die Verbannung beider jens-.eits der Vernunft macht sie 

potentiell, . als Gegensatza der AufkHirung, gleiohvJer

tig, zu Leidensce.fiihrten. Wo frliher die theolo[~ische 

Ordnuns '\Jahnsinn' und '.Mensch' nebeneinander unter 

sich organisierte, erhob sictt jetzt der nun 1 G.ufgeklar

te 1 Nensch als Subjekt, urn sich von der frliheren Herr

sc hc;ft und dera derzei t anders konzipierten 1:/ahnsinn 

zu distanzieren. Die theologische Interpretation des 

'•vahnsi::Jns wurde zugunsten eines rationalistischen Urn

gangs mit ihm(Einsperrung und wirtschaftliche Verwert

ung der Arbeitskraft) preisgegeben. Sowohl 'JJahnsinn 

wie auch Theologie \Verden so, jeweils explizit un?- im

plizit, zum Skandal der Vernunft. t·lit hartnackiger 

Entsa.hlossenhei t wi rd. der eine hinter Gitter geste 11 t, 
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die andere von der diskursiven Praxis zurlickgedrangt 

bzw. zum Gehorsam gegenliber der rationalen Diskursi

vitat gezwungen. 

1. 4. 3. Die Isolation des.:; \~ahnsinns hatte nicht 

sosehr dia Heilung einer - etwa geistigen - Krank-

hei t als Zie.l vor lria.h; sie. legte vialmehr eina. Ver.

dammung(a.ondemnation) des MliBiggangs an den Tag(20). 

Sie organisierte in dieser Hinsicht am Ort der Ein

sperrung die unorganisierte Arbeitskraft der \'lahn

sinnigen, urn sie in den sich vereinheitlichenden 

Kapitalmarkt zu kanalisieren; dagegen raumte das 

l'vlittelalter dem Wahnsinn einen Platz in der Hierar-

chie der Laster ein, die Renaissance setzte ihn als 

Inbegriff alle.s menschlichen Lasters. wieder frei(21). 

Solche moralisierenden Ve.rwerfungen standen jedoc.h 

de.r okonomischen Struktur der Aufkliirung irn 'vJeg: Sie 

erschienen der Aufklarung als mythologisierende Ab

strahierungen der Wirklia:hkait des Wahnsinns und de.xr 

Wirklichkei t · liberhaupt. "Von nun an soll die Materia.. 

endlich ohne Il·lusion wal tender oder innawohnender 

Krafte, verborgener Eigenschaften beherrscht werden. 

\vas dem MaB v..on Berea.henbarkeit lli1d Nlitzlichkeit sich 

nicht flit;en will, gilt dar Aufklarung f.iir verdaahtig" (22). 

Von diesem Bliakpunkt. aus· konnte also die Aufklarung 
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Sa.hritt fur Schritt die. diskursiv.e I'-1acht der Religion 

ausschalten und den von der Religion befreiten Raurn 

des Wahnsinns se.lber kolonisieren. 

Die diskursive Verdrangung dar christliahen 

The.ologie., die Entrnytholog;isierung d.er -Wirklichkeit als 

deren Urnscihlagen in Berechenbarkeit(23) hatten als Ziel 

unte.r ande.rern die. De.zentriarung und Dernokratisierung 

des.. ,hurnanen Dase.ins. In diesern ProzeB erblicken w.ir 

jedoch ainiga Diskrepanzen irn :1 Pr..qgramrn der Aufklarung 1 

seJ.bs..t (24): '1. Die Aufklarung s.che:Lnt die zentrie.rte. 

Struktur der The.ologia selber ube.rnornmen zu haben. 

2. Dia verdrangte Thaologia vurde wedar vollkomrnen 

aufg'elost noah in dern Diskurs.: der Aufklarung reinte

griert; sia wurde zusarnrnen mit Wahnsinn zur Spraahlo

sigke4t und te.ilweise schon zur 1 kriminellen 1 /subversiven 

EXistenz an der Peripheria der Aufklarung v.erdamrnt. 

1.5.1. '1. Der Entmachtung des the.os im Rahmen der 

Au'fklarung entspraah zunachst die Einsetzung das an

thropos als Zentrum einer neuen Struktur. In den Wissen

sahaften wurde dieses humane Prinzip nj_cht nur zurn 

Subjekt, sondern aua.h zum Objekt der Erkenntnis. In 

der Politik sollte auch entsprechend e.in weltlicher, 

1 au.fgeklarter Absolutist 1 das dies.seitige Dasein ge-

rnaB dan Prinzipien dar Demokratia, Gleichberechtigung, 
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des Fortschritts, des materiellen \Vohlstands, c;eisti-

ger Entwicklung, Bildung usf. durchwalten. Die patri

archale Instanz der ohristlichen Theologie ging dabai 

in die Strukturalitat der Aufklarung mit ihrem Traum 

von ainem 'aufgeklarten Absolutisten' ain. (Wia re.:pra.

ssiv das naue. Patriarchat erst we.rden wird, sehen wir 

dautliaher in ainer spateren Zeit, in der Figur eines 

Bismarck, einas Kaisers. Wilhelm, in Qer axpressionist

ischen Rebellion gegen den a.ufe.rstandenen 'Vater' • ) 

Selbst der einst re.ballische anthropos/Prometheus: hat 

die~ I"lacht und Position das the.os/Ze:us: libernommen, ihnen 

'reale' GE;stalt gege.ben. Das war die 'Dialektik der 

Aufklarung'(Horkheimer/Adorno), die List eines Diskurse.s, 

dar nicht aufgibt, sondern irnrner wieder aufgehoben 

wird in dem jeweils 'neuen' Diskurs. Denn wo "(Seit ja) 

•.•. ·,die Aufklarung im umfassendsten Sinne fortschrei

tenden Denkens das Ziel verfolgt (hat), von den Mensch

en die Furcht zu nehmen und :rie als Herren e.inzusetzen", 

0 hat sie "r-1ythe.n .auflosen und Einbildung durch Wissen 

stlirzen", die Welt entzaubern, entmythologisieren, be

rechenbar machen wollen(25). Aber jedes Mal schlagt d~a 

ne.ue, die \'lelt entzaubernde Erklarung in die f·1ythologie 

zurlick. Selbst dar r·'lythos, der ja. schlie.Blich die Funk

tion hat, dia. Walt de.m Menschen e.rklarbar zu machen, 
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ist Aufkl~rung(26). Die Aufkli;runr; an ihrer i.Jtelle 

ist der Mythologisierung verfallen, indem sie den 

AufkUirer(das Subjekt \ ~cganliber seiner Urnwelt(dem 

Obje.kt) ve.rgottlicht(27). Das Subjekt-Objekt-Ve.rhalt

nis. zeic.hnet sia.h aus durch die. Distanz, die zwischen 

Harr und Untertan baste.ht ( 28). Die f\1ythologisie.rung 

des Verhaltniss.e.s zwischen Subjekt und Objekt, des: 

Subjekts zumal, findet ihren Niedarschlag irn aufkla

rerischen Dranz;, die \~el t, die I11aterie, den Mansche.n 

(wil!tschaftlich) zu verwerten, zu handhaben. Die Maahu

beziehung zwischen Zeua und Prometheus aufersteht als 

das Verhaltnis zwia.chen dern wissenschaftlichen Subjekt 

un~ dem wisserischaftlich e:rkanntan Objekt. Diese Er

kenntnisstruktur, die auch den Strukturen dar Wirtschaft, 

der Politik, der Kultur, des Familien- und Sozialleban& 

zugr:;undelag, tradierte die mythische Struktur de.r 

christlichen und· sons:tigen Religionen mehr denn als: sia 

sia konsequent· demolierte. Das str.enge Auseinanderha.J.. ten: 

des. Subje.kts. vom Objekt tandierte zur Fatischisierung 

beider a-ls solche.. Dar Iv1y;thos war dia flir endglil tig 

gehaltene Identitat des Subjekts und des Objekts par 

s:e(29). 

1.5.2. 2. Seitdarn die historische Aufklarung die 

c.hristliche Theologie. an die Peripherie der allge.rnein-
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en gesellschaftlichen Diskursivitat gedrangt hat, ohne 

,sia entweder vollkommen zu liquidieren - was an sich 

ein zweifelhaftes Unternehmen ist - odar sie in der 

e.igenen Struktur effe.ktiv zu reintegrieren, seitdem 

die 'Aufklarung den Raum den· Religion usurpiert, einige 

ihrer Strukturen(z.B. das Patriarchat) selber appro

priert hat, hat sie sia gleichzeitig in allen geltenden 

Bere.ichen zum explizi ten Au.Bensei ter, zum potentie.llen 

Varbrecher(Delinquent), ja aogar zum Mart~rer gamacht. 

In diesem unorganisierten Raum am Randa des Diskurses 

be rei tete sich die. Religion auf eine Subversion vor; 

aua diesem heraus konnte_ sie nun durch List oder. Zufall 

in die au~klarerische Struktur eindringen(30). Die 

wei tere Wi'rksamkei t einiger der Theologie und der My

thologie eigenen Strukturen in der Aufklarun;::; selbst 

v:ereinfachte dieses Eindringen. 

1.6.0 DaB die. historische Aufklaru:::1:_; schon kurz 

nach ihrer Geburt einer Krise fallig war, davon legt 

die historische Erscheinung der Romantik Zeugnis ab. 

Die. Romantik protestierte gegen jene Aspekte des neuen 

Lebens im Zeichen der Vernunft, die spater als \vesens

merkmale der modernen Indus:trie. Gesellschaft aui'gingen(31). 

Die sich mechanisiere.nden Produktionsverhaltnisse und 

die dadurch herv:orgeruf.ene Ent.fremdun~ de.a individuellen 

-28-



(:0 

Produzenten vom Produkt einersaits, und die im Zoichen 

der Wissenschaftlickeit erstQ:rrte, mechanistis.che Wirk

lichkeitsde.utung, selbst die. Varschlie.Bung der mensch

liehan Existenz und derEn Entfremdung von einer grosseren 

kosmischen Ordnung anderersaits gaben AnlaB zum romant.i

schen Prntast. Die im Programm dar wissenschaftlichen 

Aufklarung stehende Bere~henbarkeit der Welt ga~t den 

Romantikern als de.utliches Warnzeichen flir eine me~ha

nis.che, repressive, autori tare, abstrakte Vernunft. In 

d·er programmatise.ham. Entmythologismerung der Wirklia.h

keit erblickt.en sie niaht aosehr einen (Fort-)Schritt 

zur Aufria.htig~eit und Wahrheit, sondern eher den Rlick

g~g· <les. sympathischen, ehr.fura.htsvollen Umgangs des. 

Mensahen mit seiner Umwelt; Entmyt?ologisierung war 

fllir die Romantik ein haua.hlerischer Yorwand, die Natur 

rlicksichtslos und katastrophal auszubeuten. Ent3egen 

alledem war das allernachste Ziel der Romantik die 

Selbstfindung des:. individuellen Henschen in einer sahon 

vJOhlorganisierten kosmi.s.chen Ordnung. Die romantische 

Lust zu Abentauer drliQkte nichts anders aus als den 

Wunsa.h, eben diese in dar aufklarerischen Get;enwart 

ve.rlustig gew.ordene mensahlic.he Stelle in dem gottlich

natlirlichen Kosmos w.ieder zu entdeaken (Eine Wiede.r

belebung der Legende der Vertreibung des Menschen aus 
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dem Parndies, das Alta Testament). 

Die AufkHirungsutopie. einer vom menschlichen 

Subjekt technisch be.herrschten, berechenbaren \<lfal t 

a.chl:ug in die romantische Utopie einer wie. immer gott

lichen Welt" zuriick, in die d:er ve.rwahr.los:te.. Mens"ch 

gnadenv.oll wiirde aufgenommen werden. Dabei projizie.rta 

die_ Romantik nostalgisoh ihr ut·opjle[?i1d.. auf_ ein fniihe

res historisches Zaitalten w:ie. das: ~1ittelalter. Wo 

die_ Produktionsverhaltnissa in der nauen Industria und 

d.ia Austauschverha~tnisae im n9llen Markt. auf dam Vle.ge 

zum Kapitalismu~ tatsach~ch das 'reale' Individuum ent

zauberten, als !'-1~hos lilquidierten, an seine Stelle. aber 

das zauberhaft machtiga, die W~t e.rkennande und ~-pro

duzierende Subjekt aLs Logos einsetzte, dart machte 

die Romantik einen parallelen Sahritt rlickwarts, indam 

sie sovJOhl das 'reale' Individuum wie auch das abstrakte 

S~bje.kt in eine.r bene~lenten Kosmologie zu reintegrieren 

versuchta; nicht als Ausheuter der Welt sollte das Sub

jekt fhr gegenuber stehen, sondern Ube.r-· · die· Kluft 

zwischen sich und ihr bewu.Btwerdend·, sie verstehend aine 

Briicke schlagen zu dam· Urzustan~, in dem as endlich a~

zugehen hat. 
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ZWEITES KAPITEL: Die Vollendunc; und Zerstreuung 

der Aufklarung. 

2.0 Die Romantik haben wir vorhin als eines der 

ersten Krisenzeichen im 'modernen' Diskurs seit der 

Renaissance und der Aufklarung dargelegt. Sie offenbar

ten die inharenten Gefahren solch einer Diskursivitat, 

deren Beschaffenheit auf Verdrangung und AusschlieBung 

basiert, die durch die Vergottlichung des Subjekts dem 

Absolutismus v:.erfallen ist, zu abermalige.r Mythologisie

rung dasaen, zur Reglementierung der Individuen ala 

Masse oder Horde., und zur Machanisierung der Beziehung 

zwis.chen Mensch und Mensah, und zwischen Mensch und 

\val t tendiert. Wa:r die Romantik im wesentliahen nur 

Warnung vor dar He.rrsahaft der Maschine und dar meoha.

nisc.hen Varnunft, s.o war das. Ze.i tal te.r dar In<.dsustriali

sier.ung - die industrie.lla Moderne - die VerwirkliG.hung 

der romantischen Prophazeiung. 

Das Erkenntnisinteresse dieses Vers:uches im 

Blick haltend·flnda i~ ea notwendig, hier eina diffa

renzierende Chanakterisierung der industriellen Moderna 

vorzunehmen. Denn inwieweit. ist Moderne(1) als Fortsatz

ung und Fortschritt der Aufklarung, umgekehrt inwieweit 

als Zerfall zu betrachten(2)? Konstituiert in diesem 

Entwicklungsschema(Aufklarung-Romantik-Moderne) die 
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Moderne(19./20. Jahrhundert) sich als unabhangige Epoche 

von der Aufklarung, oder ist sie vielmehr eine weitere 

Etappe in einer chronologis.ch re..faBbaren Linie, die seit 

dar Renaissance a.ine organise he Ganze sein soll? Oder 

sind diese Verhaltnisse noch verwirrender als sie au

genscheinlich sind, so daB sie stets ainer theoretisie

renden Definition sich entziehen und selbst diese prob

lematisch erscheinen lassen? 

Die Moderne als Phanomen konfrontiert uns mit 

v.ielan Problemen ihrer eigenen Komplexitat, die ein so 

vereinfachendes SQhema wie Aufklarung-Romantik-Moderne

(Postmoderna), diese Epochenchronologie der positiv.is

tisahen Geschichtschreibung, fragwurdig warden laBt(§). 

Dann in einem Sinne is:t die industriella Mq<ierna. d..och 

e:ine Fol:t se.t zung des Programms de.r Aufklanung, da sia 

d.urah die totara Institutionalisierung dar Instrume.nte 

der Aufklar\Ulg(Vernunf.t, Wissenschaft, Kommerz, Kapi

talmarkt usw.) ausgezeichnet wird. Sie warden zu Funda

menten dar gase.llschaftlichen Norman, dar staatlichan 

Funktionen, der \Cirtschaftlichen Aktivitaten und· der 

Akademik. Ihre subversive Intention noah wahrend dar 

Herrschaft de.r Theologie.(der <lhristlichen Kirche) kon-

'" solidierte sich zur Zeit der Industrialisierung in den 

gesellschaftlichen Institutionen selber als Herrschaft 
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der Vernunft. In vielen Landern Europas und in den 

Vereinigten Staaten warden die.Gedanken der politischen 

Demokratie, der Dezentralisation der Macht und der Frei

heit des Individuurns als politische Praxis anerkannt 

und durchgesetzt. Nichtsdestoweniger wird innerhalb de.r 

Praktizierung der programmatischen Vernunft ein Bruch 

sichtbar, zumal in der Form der Handhabung/Auseinander

setzung mit der Vernunft selbst. Mindestens drei Schich-

ten, wo differenzierte Forrnen dieser Praxis sich heraus

kristallisieren, konnen vorlibergehend identifiziert war-

den: 

1. Die Ebene des Staatas. oder der Institution, wo erst 

racht die Vernunft und sonstige Programme der Aufklarung 

in d.er Machtstruktur ve.rtreten(reprasentiert) werden, 
G 

beispielsweise im Parlament, in der Person einas Abso-

lutisten - wie Bismarck - , in der Justiz, der Polizei, 

im Militar und in der GroBindustrie und -kommerz. ·selbst 

eine insti tut ione.lle Akademik( staatliche Uni versi tat en) 

gibt es, die der· Ideologie jeweiligar. nationaler Staaten 

apologetisch-wissenschaftlichen Ausdruck gibt, v.ielmehr 

die .Ideologie selbst formuliert. Aus de.r einstigen sub

versiven Vernunft. ist hie.11 eine Varnunft der Macht oder 

_Macht der Vernunft geworden. 

~. Die Ebene der 'intellektuellen' Kritik an der theo-
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retischen und praktischen Vernunft. Selbst hier sind 

zwei •Hauptschulen• der Konfrontation mit Vernunft zu 

notieren: die eine lehnt alle Aspekte der Vernunft/Auf

klarung in toto ab und ste~lt eine andere Utopie sich 

vor, die mehr oder minder auf e.iner prinzipiellen 1 Gegen

vernunft1 basiert ist. Die zweite Schule scheint jane 

zu sein, die ihren 1Glauben• an die Programme der Auf

klarung nicht aufgegeben hat, die aber mit systemati

scher Kritik in die praktische/praktizierte Vernunft 

eingreifen und Re.formen einflihren will, oder jeweils 

deren Strategien anders interpretieren und kritisch 

approprieren w.ill, wie etwa bei Nietzsche und f'1arx . 

.3. Die dri tte Sa.hicht ist die Mass.e. Gerade hier ist 

die •eigentliche• Religiositat und Mythologie der Mo

derne zu suchen, denn sie ist liberall das sichtbare 

Feld dar Auswirkungen dar ideologischen oder subvar

siven Maa.htspiele. Die Mass.e ist letzthin der Gaburts

o~t ~r Mythen und in ihr findat die. Mythologisierung 

de.r Macht ihren Niederschlag. 

Die Masse v.on Menschen, zumal in der GroB

stad:t, ist immer aine vom Glanz der Vernunft und vom 

Zaubar der Tea.hnik faszinierte gewesen; sai nun diaae 

Faszination ain~ wia in den frliharen Jahren der Indus

t.rialisierung empfundener tiefar und fast mystischer 
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Abscheu, oder der apater einsetzende euphorische Kon

sumgeil, oder vehemente Kritik an'd..er die Energiequellen 

der Erd.e ve.rzehrenden Gr.oEindustrie(die okologisch-kri

tischen Burgerinitiativen unserer Zeit z.B.), diese 

Faszination uberhaupt ist die Masse und die moderna 

'Massenreligiositat', und auch der Geburtsodt der moder-

nen Mythen. 

Folgend seien einige quasi-zentrale Eigen-

schaften der Moderne interpretativ dargestellt, die fur 
. 

unsere_ konsequente These zur Religiositat, zum Expres-

sionismus und Poststrukturalismus/Postmodernismus aus-

schlaggebende Ergebnisse enthalten. Mogen diese Eigen

schaften vorlaufig unter dem Begriff 'Pseudomythologie 

der Moderne' subsumiert werden, denn ich bezwecke. damit 

keine e.ndgliltige, zentrierte Strukturanalyse der Epo~he 

de.r Mode.rne/Postmoderne.. Was mi:c ehen nahesteht, 1st 

dia Darstellung einer besonderen Bildlichkeit das 

Mas:chinenzeitalters, di.:e zugleiah als ze.ntrierte und 

Zentrum auflosende fungiert, und die noch in der ex

prassionietischen Litaratur/Mueik/bildonden Kunst quasi 

religios ins· SpiEd gese.tzt wurde., woraus aua.h jene 'MJ:

then des_ (modernen) Al~t4t;gs-' (3) herausgewac.hsen zu sein 

s~heinen. Wo es noch v.on Poatmodexne/Poststrukturalismus 

ausf'uhrlich die Rede se.in wir<l., dart wama ich v.e:z:suchan, 
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al~e diese Begriffe wie Moderne, Postmoderne, Mytholo

die, Religiositat, Expressionismus usf. in Zusammen

hang zu se.tzen, urn zu zeigen, wie komplex diese inein

ander verstrickt sind. Vorwegnehmend mochte ich nur noch 

hinzuf.ligen, daB jene. pos.t-moderne. neue 'Obe.rflachlich-, 
keit', die Auflosung von Tiefenmodellen, d.h. der Verlust 

der Tiefe(4) und die 'Entdramatisierung des Unte.rgangs'(5) 

ganz im horkheimer-adornoschen und derridaschen Sinne 

den Rlickschlag de~ Aufklarung/Moderne in die Mythologie 

bedeuten, und da.B die..se in einem ganz anderen Sinne 

Antwo~ten auf die existentiellen Angste und die herme

neutischen Probleme der Aufklarung/Moderne beinhalten. 

Der ganz und gar mechanisierte, hoch techni-

sche ound industrielle ProduktionsprozeB pragt das Ant

litz der Modernitat ae:it e..twa. der Mitte des 19. Jahn-

hunderts. Diese ganz nBuartige Methode dar Produktion 

· v:e.rkorpert und verwende.t mit ma.Blosar Effizienz dia. 
(l 

Postulate und Instrumente der Vernunft, de.r Aufklarung: 

Die. die mensa.hl'iche Produktionskra.ft e.rhohende und e.r-

obernde Maschine, schon ein Traumkind der Mythologie 

und unmittelbaras Verdienst der Wissenschaft und Teah

nik(6), bsfreit dag mensahliche Subjekt von den begrenz

ten Fahigkei ten des biologis.chen Korpers, indem sie 

dessen Krafte und Fertigkeiten simulierend und in die 
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eigene mechanische Beweglichkeit libersetzend sich derer 

fast grenzenlos effektiver bedient(7); die maschinelle 

Vermittlung zwischen der menschlichen Hand und der Ar

beit tut nichts anderes, als daB sie die muskulBsen 

Krafte dieser Hand organisiert, kanalisiert, sie in die 

eigene Schwerkraft libersetzt, urn dadurch eine Tat, woflir 

die Maschine gemacht ist, fehlerlos zu verrichten. Die 

Struktur der f-1aschine enthal t indessen sowohl die. Essenz 

dieser von ihr zu verrichtenden Arbeit wie auch eine 

abstrahierte, verklarte Version des Subjekts, das sich 

ihrer bedienen soll(8). 

Die Maschine befreit zwar den modernen Men

schen von der Last der k5rperlichen Arbeit(9), von der 

- das muB ihm irgendwann mal so vorgekommen sein -

Versklavung an die kBrperliche Existenz. Aber sie usur

piert zugleich den mlihevoll erreichten Rang des Subjekts 

a~s Sch5p~er; ihre. Einsetzung verdrangt ihren SchBpfer 

·v.on seiner wie auch immer rechtmaBigen Harrscherlage, 

indem sie ihnver-tritt, an seiner Statt auftritt(10,. 

Die. Maschine unterbricht die Kontinui tat der herrscha.ft

lichen Beziehung zwischen humanem Produzent und Pro

dukt(11), wobei sie der Notwen~gkeit und Permanenz 

ainer solchen Kontinuitat und ainer solchen Beziehung 

aine mythologische(unbegrlindete, zufalliga) Qualitat 
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zuweist; mytholocisch, wail das angesiahts der von der 

aigenen maschinellen Kreatur angebrachten Bedrohung der 

Entmachtung verunsicherte Subjekt nach einem nunmehr 

mythischen Zustand harmonischer Machtbeziehung· zwis.chen 

Produzent und Produkt sehnt, und futuristischen Angst

vorstellungen von einer Welt, in der die Maschine sich 

von ihrem menschlichen Schopfer emanzipieren und ihra 

Herrschaft i.iber dern l'1enschen ein fi.ir allernal beanspru-

. chen wlirde, Gehor zu geben beginnt. (Diese Angste wider

spiegeln sich in interessantester Art und Weise in der 

Gattung der ·•science-fiction'. Sie bieten rnanchmal faszi

nierende Einblicke in die Moglichkeiten der Technik • 

Futuristische Phantasien sind aber keine Errungenschaft 

der historischen Moderne allein. In ihren futuristischen 

Traumen behielt deshalb die Mythologie den Kern der 

Aufklarung und Moderne; die Moderne ihrerseits ent

.wickelt in der 'sci:e.nce.-fiction' eine Mythologie der 

Wissenschaft und der Technik(12), indern sie ihre (klinf

tigen) Moglichkeiten aufgebauscht, liber die von dem 

wissenschaftlichen Denken festgelagten Grenzen zwischen 

Re.alitat und Phantasie hinausgehend, die strukturelle 

Zentriertheit der Wissenschaftlichkeit zerstreuend je

weils.Katastrophenphantasrnagorien oder Utopiephantasien 

entwirft. 
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2.2. Die maschinelle Entfremdung des Produzenten 

vom Produkt steigert nun den fetischistischen Wart(13) 

des handwerklich verfartigten Gegenstandes im Zustand 

der hoahtechnischen Massenproduktion. Wo einersaits 

maschinell produzierte Gegenstanda die. immer wachsende 

Konsumnachfrage auf dem kapitalistischen Markt im lau

fenden Strom (vorlaufig) zu sattigen vermogen, gerade 

dort erscheint andererseits das handwerklich Produzier

te als Fetisch, der aus einem mythisch einheitlichen, 

sublimen ProduktionsprozeB, in dem die unmittelbara 

Nahe der Hand des Produzenten zum Objekt die Macht des 

Subjekts liber dem Objakt verherrlichend darstellt, her

vorgegangen sein soll. Ahnlich wie bei der maschinellen 

Produ~tion entsteht im Zeitalter der technischen Repro

duzierbarkei t des Kunstwerkes abe.rmals der Fetischwert 

des ·Originals(14), das sich von der Masse der reprodu-

_zierten, doch ihm sichtlich haargenau ahnlichen Arti

kel nur dadurch unterscheidet, daB es unmittelbar in 

einer ·zeitlich-raumlich-subjektiven Einheit und aus 

einer fast magischen Handdrehung eines Meisters/Subjekts 

!3<ohne Unterbrechung/Vermittlung irgendeines Apparats 

entstand: So ist das Phanomen urn 'La Gioa.onda' ( 15)! 

Die als Sim~lakrum wirkande Raproduktion, die ja die 

raumliche, historische, ritualistische und. rezeptive 
_xa_ 



Begrenztheit eine.s wie immer origina1en/origine1~en od.er 

originaren Gegenstandes sch1echthin durchbricht und 

ihm das 'awige Leben' jenseits seiner Onto-Theo1ogie 

schenkt(16), wird nun eben a1s Simu1akrum verworfen, 

als Kopie,· Re-prasentant, Stellvertreter, falsches 

Selbs.t; d.as, Original ~ wird dementsprechend fetisehisiert, 

vergott1icht, theologisiart. (Darrida spricht von dar 

Metaphysik der Prasenz und des Ursprungs, und von Lpgo-

zentrismus in seiner 'Grammato1ogie' - 'Dieses gefahr-

1iche Supp1~ment ••• ' -; er bemerkt die eigentlim1iche 

Einheit1ichkeit in der Geschichte einer Epoche, die 

die Schrift a1s Verfal1 des Logos oder der Prasenz 

stets verworfen hat, dagegen aber der. gesprochenen 

Sprache im~er a1s dem sub1imen und erwunschten Zu

stand der Einheit des Sprechenden-Gesprochenen, des 

Gesagten und Gemeinten gepriesen hat. \vo die Epoche 

des Logozentrismus die Schrift abwertet, stellt Derrida, 

s~1bst Rousseau, der auch unter anderem der Tradition 

der Abwertung der Schrift verfa11en war, die Verherr-

1ichung des Sprechakts a1s f"lythos und Metaphysik der 

Prasenz, a1s Onto-Theo1ogie in Frage. In 'Das Kunst

werk im Zeitalter seiner technischen Reproduziertbar

keit' spric.ht Benjamin von 1' art pour 1' art a1s aina:r: 

The.o1ogia der Kunst und. der Fatisc.hisierung des Ori
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ginalkunstwerks.) Bestimmte Orte der Bewhrung des Feti

sche.s, des Totems, sprossen auf, die die Struktur und 

" Funktion der fetischistischen Theologie libernommen zu 

haben scheinen: das Archiv, das Museum, Ausstellungs-

hallen aller.Art. Tatsachlich haben diese Zweckbauten 

etwas Ahnliches an siah wie ebemals der buddhistische 

~stupa', das Mausoleum von Heiligen, die XByptische 

Pyramide, der Tempal und die Kircbe(17). (Man verglei

geh hierflir die Funktion der Bibliotbek im Mittelalter 

vor der Erfindung der Drucktechnik, dargestellt in dem 

.Homan von Umberto Eco, 1 Der Name der Rose' • ) 

2.2.1. Der Besitz des 'Originalkunstwerks' garat 

indessen in die Hande eines kleinen Kreia von Kennern, 

de~ dessen Wert, sogar Geldwert, wie ein Mysterium 

einem vom Glanz des unnahbar Echten faszinierten Pub-

likum offenbart, der liberhaupt liber die Legitimitat 

des Werts des Originals entscheidet(18). 

Der wiederBekehrte Kultwert des OriBinals im 

Zeitlater der f1oderne gescbieht mittlerweile ganz und 

gar·im Interesse der Kapitalwirtschaft. Dieser \:Jert 

ist nicht allein eine etwa psychologische Aufmunterung 

flir das auf Macht aus seiende Subjekt, dessen Origina

litat und Herrschaf't vermittELls der Technologisierung 

und fvle.chanisierung d.em Untergang ausgesetzt worden ist; 
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der soeben gewachsene Kultwert irn Zeichen der techni

schen Reproduzierbarkait - des Kunstwerks - produziert 

und steigert auch dessen Kapitalwert. Nia.ht urn-aonst 

\·mrden irn Krieg 1 Kunstschatza1 eines liberfallenen Landes 

v.om Sieger naah dern aigenen ... Heimatland abtransportiert. 

Den londonsa.he SothebY.- 1 Kult 1 besagt niahts anderes als 

die Kapitalisation d$S Fetisahkulta irn Benei~h dar bil

denden Klinste. Salbst die. Wissans:ch~ten stehen im 

Diansta das GroBkunsthandels; anhand chemischer oder 

elektronischer Verfahren ist man helilte imstande, die 

1 Echtheit 1 eines Kunstwerks, der Signatur des 1 Autors:1 
. 

festzustell.en, urn so die Aura des 'Echten 1 und des. 1 Ori

ginals' wiederzugewinnen und von einer Kopie zu unter

scheiden. 

Indes ist die Aura der Echtheit nur auf die 

1 0berflache 1 eines Kunstwerkes hin zu verfolgen, d.h. 

auf, dess.en rnaterielle. Be.schaffenheit. Aufgrund der che

mise hen Komposition der Farben, des Rontgenbildes von 

gemalten oder ungernalten Schichten unter der siehtbaren 

Oberflache, der Kontur der Oberflache selbst kann die 

Originalitat und die Signatur des Autors/Malers eines 

Werks entziffert, dessen Chronologie/Historie ausfindig 

gemacht, V-ielmehr erst konstruiert werden. Diese und 

nur diese. errnittelt die Chemie oder das Rontgenbild, 
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vJerd.en abar im (kapitalistischen) Kunstdiskurs von 

der (Ober-)Flache zu einer kultischen Hierarchia der 

Echtheit(19) verwandelt, die eina Tie.fe hat, also jenen 

temporalen, noatalgischen Raum, jenan chronologischen 

Abstand, der das Hier und Jetzt des Originaren und d.as 

Hie.r und Jetzt des Batracht.ers, der Razaption ausein

anderhalt. (Der Moment der Schopfung wird entsprechend 

mystifi,ziert, jener sublime also, der durch die spon

tane Einheit des Denkens, des Sein und des Artikulie

rens, des sich beherrschenden halbgottlichen Subjektrs 

gekennze"ichnet wird. DaB dabei dieses Subjekt als e.in 

Picasso oder ein da Vinci personifiziert wird, gehort 

ganz der Logik der Fetischisierung, Monopolisierung und 

Kapitalisation der Signatur der einmaligen Person./20/) 
(~ 

In diesem Raum akkumuliert und spielt sich ab das Kapi~ 

tal des GroBkunsthandels. 

Die ,massenweise technische Reproduzierbarkeit 

des Kunstwerks emanzipiert es v.on seiner begrenzten, 

kultischen, theologiebezogenen Existenz, und so wird es, 

infolge der Erhohung seiner 'Ausstellbarkeit' und der 
' 

Verwi·achune; des Kultwarts, eben als Kopie einer imme:r 

grosser werdenden Rezipientenmasse zug8.nglich(21) • 

. Sobald aber dies von seinar kultischen Funktion, seinem 

oTiginaren Hier und Jetzt losgelost wirQ, als Re-pro-
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duktion diversen Diskursivitaten der Masse begegnet, 

uberliefert es sich so unzahlic:en und verachiedenarti

gen ~ahrnehmungs-, Rezeptions-und Interpretationsweisen. 

In diesem Sinne entzieht sich das Kunstwerk tatsaahlich 

Qer Appropriation durah eine baliabige kultische, wirt-

,~ schaftliche, politische, theologische oder sonst\tie. 

zantrierte Struktur und realisiert die Basis fur eine 

wahre Demokratie und Massenkultur(22). (Auf diese \·Ieise 

ist wohl Benjamins Diskurs in die Thematik des Romans 

'Die Asthetik des Widerstands' von Peter WeiB einge

gangen.) Wo aber diese 'Sakularisation' der Kunstre

zeption und de.s Kunstwerks liberhaupt die Utopie der 

Aufklarung/Ivlod·erne, namlich die Demokratisierung der 

gesell?chaftlichen Verhaltnisse, die Etablierung ie.s 

wissenschaftlichen Geistes und die Demolierung der 

theologisch-mythologischen Privilegien, zu verwirklichen 

scheint, dort steht der wiederkehrende Kultwert in einern 

auf den ersten Blick rnerkwurdigen Verhaltnis zum gesarn

ten :Capitalistischen Wirtschaftssystem. Denn wird einer

seits das reproduzierte Kunstwerk zur \vare fur den all

gerneinen Konsum, so gerat andererseits das Original, 

d.as 'Wahre', in den Basi tz e·iner winzigen Klassa von 

Mazen(GroBunternehmer, re.iche Kunst-'Kenner' und - Hand

ler, der Staat usw.). Die Inbesitznahrne des 'Originals' 
II lo 



proklruniert insofern die Macht, die Herrschaft und das 

Privileg einer Klasse oder e.ines Systems; die Erniedri

gung des reproduzierten Bildes zum Ab-Bild im BewuBt

sein der Masse, tlie Sel.bstvergessenhait_ und Zerstre.uung 

einea: mogliahen politis_chen Int-erpretations- und Appro

priationsvermogens der Mass.e beim Anblick des Fetisches, 

.dessen Appropriation durch den Wirtschafts- und Staats

apparats selbst bezeichnen das Manover des Machtspiels 

im Kapitalismus nach theologischem Muster. 

Sahen wir einen Augenblick vom Kunstwerk ab, 

das ja sowieso immer einen gewissen Ruf der Erhabenheit 

gegenliber einem industriell hergestellten, flir den mas

siven Konsum verfertigten Produkt genossen hat, so wlird

en wir im Falle dieses 'gewohnlichen', auBerasthetis~hen 

Konsumartikel die gleiche theologisierende Spielart 

entdecken: Erstens steht die Erhabenhseit selber zur 

.Frage. Zu befragen ist, wer diese Hierarohie aufgestellt 

hat und von daren Kapitalisierung profitiert. Zweitens 

sahen wir, daB auBer- dieser Hierarehie, die Kunst an 

ihra Spitze stelJ,.t, eine. ahnlio.he in der Sphare des 

Masserikonsums selbst di~ Reiha von Produktan, di~ ohne

hin im ProzeB dar immar wachsenden Standardisation 

gl.eic.hgeschaltet werdan, in eine Rangordnung von q~a-

li tati ven Diff.erenzan ordnet. Die Markenzaichan, die. 
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die Signatur des. Produzenten sind und sie dem Ursprung 

(Fabrik) na~h voneinand.er unterscheiden sollen, lassen 

allardings Ma.a.sen od.e:c Hor.d.en v.on Anhangarn f:lir je ein 

fvlarkenprodukt zusammenhaufen; die Konkurrenz der Marken 

fungiert hien in der Tat als Kampf. urn l\'1onopol. Die von 

manchen Regierungen gestifteten Institute flir Qualitats

prlifung von Waren und der internationale(!) Drang zur 

industriellen Standardisation implizieren unter anderem 

die (Um-)Erziehung bzw. Gleichs.cha:ltung der Masse zu 

einem bestimmten - also zentrierten - Konsum, zum Be

kenntnis zu einer bestimmten Produktionstheologie(§1). 

2.2.2. Dem gleichen Theologismus/Fe.tischismus unter-

lie.gt der Besitz der Industrien; entweder ein anonymer 

Staat oder ein unerreichbares Syndikat von Unternehmern 

behalt Industrieanlagen und andere Produktivkrafte als 

Eigentum unter Kontrolle(23). Der In~ustriearbeiter -

. am FlieBband oder in de.":t' Montagehalle - verli.ert dabe.i 

dan subje:ktiven Uberblic.k liber d:en ProduktionsprozaB 

($ und jegliche personliche/subjektive Be.ziehung zum Pro

<Iukt, die dem Handwerker·noch bewahrt war, gaz zu schwei

gen davon, daB er je ungebeten am Besitz selber hatte 

Tailnehmen konnen. Erst auf dem Markt(-Platz) begagnat 

der Indus.triaarbeiter jeweils als Kunde oder Passant 

fllichtig im Schaufenster dem Endp:rmdukt, zu dem e.r nun-
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mehr nur in dar Rolle des Konsummentep, nicht also des 

s~hopferischen Subjekts, wiedergelangen kann. 

Erreicht nun das Produkt den Markt als ein 

fertiges, fur den Konsum schon bereites, so ergeht es 

dem potentiellen Konsummenten ahnlich wie dem Arbeiter, 

der das besagte Produkt gemacht haben soll. Denn jener 

hat genausowenig, sogar noch weniger Dberschau uber 

die Geheimnisse des Produktionsverfahrens wie dieser: 

Der Mythos des schopferischen Arbeiter-Subjekts verfli..ich-

tigt sich angesichts der Anonymitat der massenweise (re-) 

produzierten Wara. 

In der Tat bietet der Anblick der feuerspeiend

en, rauchqualmenden Fabriken, Werkstatten und Zechen 

(des '19. Jahrhunderts) jeweils das Bild der \verkstatt 

des Vulkans(Hephaestos) oder der des Teufels(24). Was 

di~ Geheimnisse der technischen Produktion und der 

. Mechanismen der Wirtschaft anbelangt, dort hat die Auf

klarung tiber sie nic..ht stattgefunden. Die wissenschaft

lichen Erklarungen hierfur fallen auf die Ohren den 

'laien' Masse abermals wie Zaubersprliche, deren Geheim

nisse, geheime Bedeutungen, von einer institutionalen 

Akadernik, dem Spezialisten, dem Ingenieur, dem Unte.r

nehmer selbst eifersuchtig geheim gehalten werden, wie 

wie v.on den Tampelpriestern v.on ehemals(25). 
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Der 'pull-factor' der GnoBstadt, oder das, 

was Spencler mystifiziere.nd die See.le der Stadt nennt 

(26), verantHortlich flir die Zusammenhaufung eine.r auf 

dern Lande QDd im Dorf zeratreut lebanden Bev.olkerung 

zu einer konzentrierten Menschenmenge in einem begrenz

ten Raum, ist vor allem anderen ein wirtschaftliches 

Moment(27). Die Differenz zwischen der 'Seele der GroB

stadt' und der des Dorfes beruht ja in erster Linie auf 

der Differenz zwischen dem GroBhandel und der (hoch

technischen) industriellen Produktion einerseits und 

dem goBtenteils in sich geschlossenen Landwirtschafts

systemandererseits, zwischen dem stiidtischen, industri

ellen und kommerziellen Arbeitstempo und dem landlichen, 

ae;raren Arbe it srhythmus. Die se so zusammengekommene~.-

fvJasse von IJJenschen hat nun tatsiichlich eine ganz andere 

Perspektive fur sich und flir die Umwelt, eine ganz 

andere Art des Konsums entwickelt. Nicht nur daB von 

nun an von der Stadt aus das "Land •••. als 'Umgebung' 

erlebt (wird), als etwas anderes und Unterdeordnetes"(28), 

daB di.a Stadt sich als Zantrum fi.ihlt oder vorstellt; 

der Blick der stadtischen Masse riahtet sich gawisser

maBen auf sich und auf de.n unmittelbar seinan Raum 

demarkierenden Horizont: auf die StraBe, die Hauser

fassaden, die Schaufenster, den Strassenverkehr, die 
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Aktivitaten des Handels und der Industrie, die Kon

Kurrenz, die in diese stadtische Bawegtheit verstrickte 

Mensahenmenge sel,bst usw. Dieser Blick ferner, de.r sich 

mitten im stadtisahen Dunst und in der rasenden Geschwin-

digkeit der stadtischen Bewegungen aller Art verliert, 

der von der geometrischen Konstruktion der StraBenecken 

und Hi:iuserfassaden immer wieder plotzlich abgeschnitten 

wird, dieser Blick w:ie kein anderer zeigt, wie varletz

lich und diffus die Person, das menschliche Subjekt 

(geworden) ist, dessen Darstellung als ein beherrachtes, 

koharentes, gesohichtlich kontinuierliches der Inbagriff 

aller aufklarerisch-modernen Utopieveorstellung im Zei

chen der Verdrangung der Theologie und Religion gewesen 

ist. In diesem Sinne sucht der moderne .1 Held', s:pric:h 

das moderne Subjekt, "naeh ainem Zutluchtsort •••• in 

der Hasse der Gl!oBstadt" (29); in de-r H;y.sterie der Menge. 

auf: dar Stra.Be erlebt das: also entfremdete 1 Held·en 1 -Ie.h 

eine.. zeitwe.ilige Be.fre.iung von einer ihm zur Last gewor

denen pe.rsonlichen His.torie, die nichts anderes aut-
I 

zeichnet a~s dessen unumgangliahen Verfall. 

2.3.1. Das notwendige Inkognito der Person in der 

Menge halt Schritt mit den standig wechselnden Funk-
I 

tionen der 'Gleichen 1 in den verschiedenen Orten der 

Stadt, die sie im Laufe. ihres stadtischen Lebens betritt; 
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sei es im Beruf, zu Hause, im Kino, Caf~ oder Restaurant, 

im Kaufhaus, in den offentlichen Verkehrsmitteln und 

gar auf der StraBa., liberall geht die Einheitlichkeit 

der Person in der jev.reiligen Funktion auf. Die Fassada 

dea jeweiligen Gabaudes, in das die Personeintreten will, 

bildet die Sohwelle zwischen der Funktion, die das Indi

viduum nunmehr konzipiert, und der Anonymitat des. Stra

Benverkehrs, die dem Individuum auflauert. (Jede atadti

scse::..Kultur,~~kannt nnn·:-eitflali~tisah:e~Handgr~ffe., um. den 

Dunst; der Anonymitat der StraBe davon abzuhalten, in die 

Geborgenheit der 1;Johnung einzudringen und die R-ainheit 

der Person zu beschmutzen: aer Europaer mag StraBenklei

d.er ablegen, de.r In<Ier mag sich die Hande und Flis:se wa-

sahen, diese sind nicht nur hygienische MaBnahmen.) 

Das strenge Auseinanderhalten diesel!' person

lichen Gebqrgenhait (atwa: in d·er Wohnung oder in Erinem 

d.ichterisc.h beobaehtenden, libe.rlegenen, 1 eigentlichen 1 

Ia:h/30/) von der EntstelluDg des Personlichen in der 

llffentlichkeit.der StraSemachte groBtenteils das Anlie

gen des blirgerlia.hen Lebens in der modernen G:r:o.Bstadt 

des 19. Jahrhunderts aus(31). Benjamin zeigt, wie (in 

Paris urn die Mitte des 19.Jahrhunderts) der Burger sich 

darum bemliht, seine Personlichkeit mit einer Flille von 

Ge1?enstanden(Gebrauchsartikeln), mit denen er sich urn-
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gibt, zu befestigen, die sozusagen "jede Berlihrung(seiner 

Person) aufbewabren". Diese Bemtibung der Person, einer

seits der unvermeidlichen Entstellung auf der StraBe und 

andererseits der immer wachsenden staatlichen Kontrolle 

des Privatlebens(z.B. Hauserzablung/32/) sicb zu widar

setzen, gebort wohl oder libel zur allgemeinen Bewegunt; 

der industriellen und groBstadtischen f·1oderne, die trotz 

ibrer programmatischen Verdrangung alterer f1ytbologien 

und derer Hierarchien, trotz ihrer \vendung zur Wissen

scbaftlichkeit, Sacblicbkeit und zum Realismus sich als 

gebabrerin bzw. Bewabrerin des Mythologismus und der 

Hierarc_hie erithtill t. 

Das groBstadtiscbe und moderne Icb ist also 

erin beroisches(33). Das Geflihl der tlberlegenheit, das 

dem Flaneur- vis a v:is Masse( 34) oder dam selbstbe>auBten 

'modernistiscben' Kilnstler bezliglich seines- kanonischen 

Werts· gegentiber einer "Nassen- od·ar kommerziellen Kul

tur11(35) eigen ist, Iiegt diesem Heroismus zugrunde und 

Qragt ibm das Antli~ des AuEenseiters. Ungeacbtet der 

Tatsache, das dieser Heroismus obne das von ibm berab

blickend wahrgenommene Milieu, anders denn als in der 

Stadt nicht gedeihen konnte(36), daB der Held nirgends 

auBer in der f'-1enge die Einsamkei t genieBen kann, wird. 

diese_ Hi.erarchia fast nach klassischem Tragodienmuster 
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aufrechterhalten. Die Menge ist ihm Asyl und Opiat zu

gleich, die ihn standig so stark anzieht. Dort findet 

er die erhoffte Einsamkeit, genieBt die Uberlegenheit, 

indem er die Umgebung seinem prlifenden und wertenden 

Blick aussetzt, und dort geht er auch zugrunde,in der 

liberwal tigenden \~elle der Anonymitat. Dieser selbstmor

derische Drang der modernen 'Gottheit' der r-1etropole(38~ 

charakterisiert die innere Spaltung in der Entwicklung < 

des modernen Subjekts im Zeiahen der Aufklarung: Einer

seits die Beharrung auf Positivitat und' Privileg des 

Subjakta, anderers~its dessen Auflosubg und Aufhebung 

in einem nivellierten (post-modernen?) Zustand in der 

Masaenha.f'tigkeit der Moderne, wo alle Hierarchien ve.r

schwinden. Einerseits der Glaube an wissenschaftliohen 

Fortschritt, an die Uberwindung der Versklavung deg Men

schen untar Natur und <lessen Befreiung v:on Mythologie .n 

·und Religion unter Le.itung aine.s s:elbst-prasente.n wissen~ 

schaftlichen Subjekts, andererseits das heroische Indi

viduum, das seinen Untergang in .d.ieser perfekten, zen

trierten Struktur der Moderne ahnend dem Hartyrertod 

sich weiht. 

2.4.0 Der aufkl~rerische Umgang mit der Welt soll 

ein wissensc~laftlicher sein und der Blick des aufkla

renden/aufgeklarten Subjekts demnach ein realistischer; 
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damit v;ill c;ese,c;t scin, die Welt so erfnhrcn, Hie sie 

von Natur aus ist. Das impliziert, daB die Erkenntnis 

tiber Natur dem Subjekt nicht ohne weiteres zuganglich 

ist, daB eiije Kluft zwischen Beiden beide voneinander 

trennt. Subjekt und Objekt waren so separate, in sich 

geschlossene, ja selbstprasente Entitaten, und die 

Kommunikation zw;i.s.ohen ihnen keine Selbstverstandliehe. 

Das Vlesen der Natur entzoge sic.h dem die Landschaften 

gleichgliltig und undifferenziert streif.enden Bliek 

eines nicht-aufgeklarten Menschen, dem von einar 

Theologie_ das Bild einer ( the.ologisch) v.orverstandenen 

Welt mit gegeben wird:. Erst das SelbstbewuBtsein als 

Subjekt, das es von der Natur absetzt, setzte den Men

schen imstande, seinen Blick zu beherrschen, urn der 

ihn',umgebenden 'Realitat' gevvahr zu werden. 

In einem anaLogen Sinn strebt der Realist 

danach, seinen Blick von Vorurteilen zu befreien. Der 

(~ 'i.t~erdende Realist setzt demnach diese a priori voraus, 

so daB er nun·danach zielt, diese sainen Blick hemmen

den, richtend~n Vor-Erkenntnisse oder Scheuklappen 

abzuwerfen (zu dekonstruieren!) und ihn hernach wieder 

anders, das ist, realistisch zu re-organisieren. 

Auf eine solche 're.alistische' Auffassung, 

die vorgibt, die Welt so zu erkennen, wie sie 'eigent-
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lich' ist, kann nun jede beliebige Weltanschauung An

spruch erheben. Selbst die christliche Theologie, der 

Islam, der Puran oder der Buddhisrnus konnen behaupten, 

die Welt in ihrer eigentlichkeit erfaBt zu haben. (Die 

Weltanschauung eines Buddha..-~ = dar Aufgeklarte!

geg~nliber der des 'Hinduismus•, die des Sokrates gegen

liber Sophimus, die Lehren des Konfuzius irn Gegansatz 

zurn Taoisrnus und die des Jesus Christus: gegenliber danan 

dar 8.lteren Jlidischen Religi.on weisen eine entmytholo

gisierende und 'realistisc.he' Be.wegung auf. Vor die sen 

. Be'lrlegungen jedoch batten selbst diese alteren Weltan

sahauungs$ysteme, wogegen die Auflehnung und Aufklarung 

gilt, die gleic.ha 'raalistische' Stellune;nahme vis a vis 

ihren je\veiligen We.l ten. Die 'neueren' Realismen haben 

aber schon einiges KonkrQtes geleistet: Sie haben er

wiesen, daB jedes System infragestellbar ist; sie haben 

eine Verstellting in der :.'feltanschauung selber in der 

Weise einer Differenzierung/Trennung Z\·lischen dem Realen 

und dem I··1ythischen hervorgebracht. Die Auflehnung gegen 

'Tradition' ist aber selber zur Tradition des Realismus 

·geworden. Die europaische Aufkliirung und f·loderne gehoren 

in dieses Schema.) Ahnliche Ansprliche haben auch die 

Romantiker, der AufkL.:rer, die Wissenschaften, der blir

gerliche ~ealist, ein Nietzsche, ein Marx, sogar ein 
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Hitler gestellt. Die Liste lieBe sich beliebig fort

setzen; klar ist dabei nur, daB jede Weltanschauung 

und Ideologie, jeder ErkenntnisprozeB und jede Theo

logie einen 'realistischen' Ausgangspunkt haben. Jeder 

trachtet danach, aufrichtig und authentisch vor sich 

zu gehen. 

Trotzdem sollte as dem historischen Zeitalter 

dar Aufklarung beschiaden sein, dan Realismus als Stra

tegie ganz flir sich bewuBt in Anspruch zu nehmen. War 

dar Realismus der historischen Aufklarung anders als 

der der librigen Weltanschauun0en und Diskurse? Wenn 

schon, dann inwieweit? Gehen wir zunuck zu dem Var

drangungsproze.B, der in dem au.fkl8.rerischen Diskura 

das 18. und 19. Jahrh1.1.ndert s stattgefunden hat. Die 

AusschlieBunc: der Thaologie v.on der diskursiven Praxis 

und die !"lachtlibernahme der (Natur.}Wissenschaften hatten 

wichtige Konsequenzen flir den neuartigen 'Realismus', 

denn nicht mehr von einem auBerhalb des Diskurses 

seienden Prinzip her sollten die MaBstabe der authen

tischen Erkenntnis niedergelegt werden, sondern vom 

menschlichen, wi5senschaftlichen, intradiskursiven Sub

jekt selbst. Es und kein Anderer hat jetzt das Vorrecht, · 

die Instruments seines Wissens zu wahlen. Das biblische 

\rJort und die IV1ythen, die allein ehemals die Funktion und 
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das Privileg hatten, die Wahrheit zu offenbnren, ',verden 

neben alles andere unter den prlifenden Blick des Wissen~ 

schaftlers gestellt. Die Technik dieses Blickes ist 

das unmittelbare Erlebnis: er verlaBt sich nicht auf 

Offenbarung oder Vermittlung~ Die em:girisahe Sicht rlia.kt 

das Subjekt dem Angeschauten in unmittelbare Nahe, damit 

das Obje.kt dem Schauenden sein \1esen unvermittalt ein

oder abdrlia.ken kann. Dieser empirisch hervorgeholte·Er

kenntnisrohstoff wird dann vernlinftig zum vollendeten 

Wissen verarbeitet und organisiert. Die Photographia 

ist wohl das augenschainlich beste Beispiel flir die 

-grakriache Anwendung des empirischen Prinziya. Benjamin: 

"Die Photographie e.rmoglicht zum ersten Mal, flir die 

Dauer, und eindeutip; Sp~ von ainem f;ljenschen festzu

haltenn(39). Sie erobert also das Inkognito des Men

schen und der Dinge, indern sie das fHichtige Bier und 

Jetzt des Objekts irn Rahmen des Lichbildes flir die Dauer 

festhalt. (DaB Benjamin diese Bedeutung der Photographie 

im Zusamoenhang· mit Kriminalistik und Detektivceschichte 

erwahnt, ist flir uns nicht von zufalligern \vert. Schon im 

ersten Kapitel haben wir festgestellt, wie Aufklarung 

jenen Diskursen, die ihren MaBstaben von Berechenbarkeit 

nicht entsprechen, automatisch eine shcweigsarne, fast 

delinquente Existenz am Rande ihres eigenen Diskurses 
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tracht zieht, daE urn die Mitte des 19. Jahrhunderts 

'WissensQhaftlichkeit' gewissermaEan zum Lebenastil 

dar Burger geworden war. Die Grlindung der 'Polytech

nica' , die Libaralisierung de.r Lahrplane von tr~itio

nellen Uniyersitaten, die Publikation von Blichern und 

Zeitschriften ·und vor allem von Lexika und. Enzlklopa

dlen versahiede.ner Art, die Dur<lhflihrung v.on allgemei

ne~ Sahulpflicht und die deshalb wachsende Anzahl von 

Alphabeten: diese Tatsachen trugen zusammen zur Bildung 

einer wissenschaftlichen Blirgerkultur realistischen 

Geistes(44). Die Photographie als Norm pragt die ver

schiedenen Kunstauffassungen und Stilrichtungen. "In 

der Malerei fand der blirgerliahe Geist s6inen Ausdruck 

in der sachlichen Genauigkeit der Portraits, in den 

nlichtern-Tiebevollen Studien des blirgerlichen Rauses 

und des Familienlebens, in den id~llischen, aber auch 

photographisch getreuen Landschaftsbildern"(45). In-

haltlioh v,rerden "Technik, Industrei und soziales Elend 

zum Gegenstana (der) Kunst(46). Im allgemeinen kann 

vorbehaltslos.noch behaupten, daB. der Realimus - aller

dings eine bestimmte Art davon - niallt nur eine.. r-1assen

basis. flir s.ich gefunden hat, sondern daB er auc.h wei t

aus verstaatlicht, institutionalisiert worden ist. Dia-
t 

. ser Tatbestand hat jedoch auch jane Vars.uoha nicht zu -
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rUcklwl ten konnen, die. du:cch Anwendung und Aneignung 

des realistische.n Blickes sogar die Aufklarung bzw. 

die Aufklarungsrealitat kritisah analysieren - z.B. 

Marx. Se..lbst Nietzsche kann man nic.ht nac.hsagen, er 

haba den l:tealismus und:.. sonstige Prinzipien der Vernun!t 

zugunsten eine:r ilrrationalen, romantischen Weltanschau

ung verlassen; sein Verdienst liegt darin, daB er die 

Logik der Aufklarung haargenau verfolgt und zu ihrem 

logischen Ende gedacht hat: "Anders als der logische 

Positivismus nahmen (Sade und Nietzsche) die Wissen

schaft beim Wort. DaB sie entschiedener noch als jener 

~uf der Rati~ beharren, hat den geheimen Sinn, die 

Jtopie aus ihrer Hlille zu befreien, die wie im kanti

schen Vernunftbegriff in jeder groBen Philosophie ent

:lalten ist: die einer f-1enschheit, die, selbst nicht 

nehr entstellt, der Entstellung nicht langer bedarf. 

Indem die mitleidlosen Lehren die Identitat von He.rr

schaft und Vernunft verklindan, sind sia barmherziger 

1ls jene der moralischen Lakaien des Blirgertums. 1 Wo 

Liegen deine groBtan Gafahren? 1 hat Nietzsahe sich e.in

nal gefragt, 1 im Mitleiden'. Er hat in seiner Vernei-

1ung das unbeirrbare.. Vertrauen auf d.en l"Ienachen gEU"ette.t, 

Las v.on aller trostliahen Versicherung Tag flir Tag ve~

:-aten wird" (4--7). Das 'realistisc.ha1 Verdienst Niatzsches 



liegt darin, daB er die Schwache der praktizierten, 

liberalistischen Vernunft ~nd ihre Heuchelei genau 

durchschaut hat~ In seiner Polemik gegen Mitleid und 

HArmonie erweist er, worauf die Vernunft von Anbeginn 

an aus ist: auf blinde, autoritare Herrschaft. 

2.4.2. Der empirische Realismus hatte in aller Frlihe 

mit ·Kritik zu rechne~. Lockes Theorien der Sinneswahr

nehmune; wurden von Berkeley und Hume 'appropriert', urn 

ihra inharenten Probleme/Widersprliche bloBzulegen. Ni~ht 

die Tatigkeit der 'sense-perception' an sich haben der 

irische Theologe und der schottische Skeptiker ange

griffen, sondern sie haben, die Logik dieser Wahrneh

mung selber entfaltend, geze.igt, was·;aus dem angeblich 

aelbstsicheren oder -p~senten, wahrnehmenden Subjakt 

wir<f, wenn es sic.h auf re.ine., ampirisc.he Sensation.en 

verla.Bt. ':Jar flir. Berkley s:elbs..t diese.s. ein Objekt ainas 

hoheren gottlichen Wahrnehmers, sn war ea flir Huma 

nichts. anderes als das:, was, es wah:rmimmt, namlich ain 

'Blin~l' van sirinlichen Einheiten. In dieaem Sinna wahl: 

'Cogito, ergo sum'(48); aber das Denken sei ein Produkt 

der \vahrnehmung; sai de.r denkende Geis.t aine tabula 

ras:a, so sei.. seine. Be.s.cha:ff.enhe.i t nia:hts.. mehr als die 

seina eigentliohe Leere ausflillenden Sinneseindrlicke. 

Das Subjekt versohwindet so in dam Raum seiner eigenen 
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Existenz. 

Die Kritik von Berkeley und Hume \vie die von 

t·1arx und raetzsche ste.llt das Boment der Aufrichtigkeit 

(Realismus- Dekonstruktion!) der Aufklarung gegenliber 

sich selbst dar.Sie ist gewisserma.Ben Aufkli:irung tiber 

Aufklarung, die Entmythologisierung der Vernunft. Doch 

die Kehrseite dieser Kritik ist die Verstarkung des 

subjektiven Triebes nach Herrschaft(49). Der lockesche 

Empirismusund der wissenschaftliche Positivismus werden 

dazu verwendet, der empirisch erlebten Welt aine Gesetz

ma.Bigkai t zu geben. Dar Scheinwe.l t der rein en Sensatio

nen wird ihr Sinn eekaren. Man will vordringen zu dem, 

was hinter inr verborgen liegt und ihre GesetzmaBigkeit 

be,stimmt. Die ampirisch-wissenschaftliah-philosophische 

Tiafenstruktur des Scheins und Seins, der Oberflache 

und der Tiefe. impliziert schon wieder eine Art Theolo

gie der Dingv-Telt(5.0). Die mathematischen Formeln, die 

die Ge.setzmaBigkeit festhal ten und re-prasentieren wollen, 

haben die dein magischen Spruch und dem biblischen Wort 

eigene Art und vleise. der Sinnvermi ttlung seerbt: Nicht 

nur, daf:: sie nur dem Spezialisten verstendlich sind und 

der Laie der hermeneutischen Vermittlung bedarf, urn 

ihrem Sinn dahinterzukcmmen. Selbst die Voraussetzung 

-eines Sinns(des Eigentlichen, des Originals, der Pra-
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sanz, des Logos, des Dings-an-sich) hinter der Welt 

der S~nsationen und dessen Offenbarung rlickt die Wissen

schaften in die Nahe der Theologie. Dieser Logozentris

mus bestimmt die eigentlimliche. Schwerkraft des Realis

mus und der Wissenschaftlichkeit, der Philoaophia der 

\vissenschaf'ten erst raa.ht. Wie Berkele;z- und Hume das 

Da-Sein des Objekts und des Subjekts relativierten bzw. 

zunichtemachten, so rehabilitierte es der wissenschaft-

~liche Positivismus wieder als eine gesetzmaBige Ordnung. 

Die Wiederkehr und Prasenz des Subjekts 'derden in dieser 

herstellenden Tati~keit ermoglicht und realisiert: Eine 

da-seiende Objekt wartet demnachst sozusagen darauf, 

von dem souveranen Subjekt wahrgenommen zu warden. Die

ser Subjekt-Objekt-Totemismus ist der Ausgangspunkt des 

modernen, aufgeklarten, wissenscha£tlichen Denkens. 

2.4.3. Die wiseGnscnartliche BedeutuJ::!g·der Photogra-

. phie muB von diesem Objekttotemismus aus gesehn werden., 

Man laBt wortwortlich die Aura des Gegenstandes sich 

auf den photographischen Film inskribieren(Photographie= 

Mit Licht schreiben). D~s Lichtbild aber macht das Wesen 

aelbst transportabe1(51); de.r Gegens:tand bzw. des·sen 

Kopie laBt sich von sainem originaran Kontext, von sei

nem Hie.r und Jetzt loaen und fligt siah wideratand.sloS. 

dar Verwertung und Vararbeitung in anderen, ihm fiemden 
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ZusamJJenhangen, Raumen, Zeiten. (Diese entfremd.ende 

Bewegung hat LZousseau in dar Schrift entdeckt und als 

Verfall der Frasenz - des Originals - vorgestellt. Flir 

ihn wie ftlr eine ganze. abendlandische Tradition ist das 

Sprechen der sublime Zustand der unmittelbaren Nahe zur 

Prasenz, die Flille von der Prasenz. Derrida: 1 Grammato

lo~ie 1 
• ) 

Was bier allerdings geschieht ist vielerlei: 

1. Das Dine wird von der Tyrannei seines Hier und Jetzt 

be~rait. Seine Identitat verliert die ewi~ einfaltige 

illusorische Reinheit und Einheit, wird mehrdimensio~~

na1(52). 2. Die Zerstorung des einheitlichen Gegen

standes vollzieht sich infolge des Eindringen der 

Apparatur in die Wirklichkeit(53), wo der Apparat doch 

nur dazu da ist, das 'wirkliche 1 Bild vern Gegenstand 

unverzerrt zu vermitteln. Die bessere Vermittlung sell 

·den 1 apparatfre.ien Aspakt- de.r Wirklichkeit wiedergeben; 

dies ist moglich nur anhand eine.r "besonderen Prozedur, 

namlich der Aufn.ahme durch den eigens eingestellten 

photographischen Apparat und ihrer I'-1ontierung mit ander

en A~nahmen von der gleichen Art •.. ". Aber: "Der appa

ratfreie Aspekt der Realitat ist bier zu ihrem klinst

lichsten e;e'.:Jorden und der Anblick de.r unmittelbaren 

Wirklie.hkei t zur blauen Blume im Land der Technikn (54)-. 
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(Eier Sl'richt Benjamin von Film.) 3. Je besser die 

Kopie, umso geringer der Kultwert des Oricinals. In der 

Photographie und im Film z.:S. hat die "Frage nach dem 

echten Abzug ••. • keinen Sinn" (55). 4. r,1acht die photo

graphische Reproduktion den Gegenstand von seinem Hier 

und Jetzt losbar, so wird der Schritt zui!.· Montage ge

tan. 

Die Montage ist seit jeher die moderne Tech

nik der Produktion par excellence(die Hontanindustrie, 

die Maschine selber. ist Montage von zusammenhangenden 

Teilen.). Sie ist aben auch die Wahrnehmungsweise der 

f·1odernitat oder d~r Aufklarung. Sc.hon Descartes, Locke, 

Berkeley und Hume. haben. in ihrer Art und \veise dia Be

dingungen flir l\1ontage gese1ha.ffen. Bei Descartes etwa 

w:i:cd. das Ich als (ein Haufen, eina I'-1ontage von) Denken 

post.ll:liart, das kein pra-existierendes ist. Ebenso be.i 

Lo~ke ist d~r Geist - das Subjekt, das Ich - eine tabu

la rasa, eine Le.e.re, die von Sinneswahrnehmungen ausge

stattet und also selbstbewuBt wird. Das gleiche passier

te mit der klinstlerischen Aneignung der Photographie. 

Das Lichtbild als Ab-Bild des Realen, als Re.-prasen

tant im anderen Kontext erweist die Zersetzbarkeit oder 

(j. die Zersetztheit des Realen(oder der realen 'Bedeutung' 

des Gegenstandes, die bisher an sein ... Hier und Jetzt ge
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bunden v1ar), und wird zur Hontage - d. h. die :::?.eali tat 

zeigt sich als zusammenmontiertes Bild. Die 'realisti

schen' Wissenschaften haben zwar die Theologie als eine 

der \'Jelt aufmontuerte Struktur erwiesen; zwar trachtet 

jede programmatische Aufklarung danach, die ethischen, 

ritualistischen eden asthetischcn Zusl.lmmenhaange, die 

der i'lel t a'J.ferlegt worden rind, zu demontieren ( dekonstr1 

ieren), aber sie selber haben an ihrer Stelle andera, 
i 

ansche.inend aufgrund von 'Fakten' (I'-1athe.matik, Phyl!ik, 

Chemie, Biologie, Pathologie, Psy,chologie, Soziologie, 

vlirtsctaft, Politik, Historie u;;v,.) zusarnmengetriebenen 

~'lont;;.e;en aufgestellt. Trotz dieser impliziten I'-1ontage 

satzt die Wissenschaft aine_ Ontologie oder Onto-Theolo'"":' 

gie. der jeweils zusammenhangenden oder nicht-zusammen-

hangenden Fakten voraus. Jedoch gerade dieses BewuBt

sein Uber die absolute Zersetztheit der Existenz, das 

immer wiecter auf Theologisierung in der \veise des Sich

Trostens zurlickzufallen droht, zeitigt d:ie Zerlegune; 

des aufgekliirten, modernen Subjekts. Hier schon wird 

allerdinc;s das tats(:;_chlich freie Subjekt realisiert, 

das nicht mehr an ein zentrierte Struktur, eine bedeut

same Welt der Dinge, ein kontinuierliches Ich moralisch 

gebunden ist. Es ist doch irgendwie ein revolutionarer 

Zustand: fur Marx ist er verkorpert im Proletarier, der 
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n:Lchts mehr hat als s:eine. Arbeitskraft und nichts zu 

verlieren hat a~s seine Ketten. Der. einzige Drang, der 

ihn noch f1.1hren kann, is.t der des total en revolutiona

ren· Umsturz. Flir Nie.tzsn.he ist es der Zustan<i der 1 Um

we.rtung aller \verte 1 
, 

1 Jenseits. von Gut und Bose 1 
• In 

dieser totalen Fre.ihait kann das alternde Subjekt nur 

erbarmlia.h untergehen und aus dam Sturm der total.e.n Be

wegtheit des Se.ins a1s e.in ganz Anderer hervorgehen. 

Der freie. neue Heldenmensch ist zur Herrschaft liber 

sich selbst bestimmt, nicht zum Herrendienst. 

g. 
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DRITTES KAPITEL: Expressionismus, Montage und 

die Dekonstruktion der Theologie. 

~ Die Hervorhebung des Expressionismus zur Dis-

kussion Uber l'ioderne und Postmoderne/Poststrukturalismus 

un~ deren Religiositat ist strenggenommen ein Akt der 

Willklir. Warum kein anderer Text, der nicht-expressio

nistisch ist? Es ist zu fragen, ob Expressionismus vor 

allem anderen besonders modern und gleiahzei tig Wegbe.

reiter einer post-modernen Kultur ist. Mit Re<ilit kann 

man ihm diesen privilegierten Rang verlaugnen, wenn er 

irgendv1ie ala ein koharent-geschlossener Text voraus

gesetzt und ihm e.ine Sc.hlliaselpos:Ltion in einem an

sahe~nand 1 historisch 1 sich ent\vic.kelnden Diskurs zu

ungunsten ahnlic.her anderer I gescblossener 1 Texte ein

geraumt und zuc;esprocben wird(1). Eine zweite Frage 

kann aufgeworfen werden: Inwiewei t sind die se Text e. 

liberbaupt koharent, geschlossen, und ibre diskursive 
; 

Entwicklung historisch? Das sind allerdings keine 1 neuen' 

Fragen. Schon· 1Expressionisten' haben diese an sicb, an 

Theoretiker, Kritiker und sonstige Leserschaften ge

stellt. Gottfried Benn: "Aber: Expressiv - vJas ist nun 

das und was ist der Expressionismus? Gab es ibn liber

baupt?"(2) Benn verfolgt daraufbin die Ereignisse, die 

·~ zur Geburt des Expressionismus, zur Nomenklatur 1 Expres-
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sionsous' fiihrten. Zusammen mit \'Jilhelm Knevels(3) und 

Kasimir ~~dscl:mid( 4) halt Benn sich daran, "daB sic.h im 

Verlauf eine.r Kulturperiode innere Lagen \·dederholen, 

gleio.he AusdrrucksZ'v'lange wieder hervortreten, die eine 

Waile erloschen waren- (5) .•. Dar Expressionismua 

drlio.kta nichts anderes aus als die Dichter anderer 

Ze.i ten und Stilrichtw.1gen: sein Verhal tnis zur Natur, 

seine Liebe, seine Trauer, seine Gedanken liber Gott. 

Der Expressionismus war etwas absolut Naturliches, 

soweit Kunst und Stil etwas absolut Natlirliches sind 

QDd mit der Einschrankung, daB Gott und Natur flir jede. 

Generation etwas anderes werden(5/1)". 

"Ich vJerde im folgenden die Bezeichnung Ex

pressionismus unkritisch in dem ihr seit vier Jahrzehn

ten zugewachsenen Sinn verwenden. Zunachst mochte ich 

darauf him·Jeisen, daB dieser Stil - der in anderen 

.Lande:rn Futurismus, Kubismus, spater Surrealisrnus ge

nannt \vurde, in Deutschland die Bezeichnung Expressio

nismus behaltend, vielfaltig in seiner empirischen Ab

vJandlung, einhe:i tlich in seiner inneren Grundhal tung 
G 

als ';·Jirklichkeitszertrilinmerung, als rlicksichtsloses 

An-die-Wurzel-d-er-Dinge-Gehen bis dorthin, wo sie nicht 

mehr indi viduell und sensualistis.ch gefarbt, gefalscht, 

ve.rweichlicht verwertbar in den psychologischen Proze.B 
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verschoben werden k5nnen, sondern im akaus~lcn Dauer

schweigen des absoluten Ich der seltenen Berufung durch 

den schopferischen Geist entgegensehen- ..• (6)". Benn 

will da8it offensichtlich sagen, daB diese Kunstrich

tungen des frlihen 20. Jahrhunderts ein gemeinsames Ziel 

habe,n, und daB sie sic_h in erster IJinie nur der Bezeich.;. 

nung im jeweiligen Land unterscheiden; soweit es das 

Ziel betrifft, scheint es ein besonders hnrtnackiger 

Realimus zu sein, denn 11 Ganz primitiv ware es, diese 

Bewegung als Opposition gegen den vorangego.ngenen natu

ralist.ischen Stil zu sehen. Die.ser naturalistische Stil 

\var ihr vollkommen gleichgi.il tig, aber die- \v'irklichkei t, 

••.. die. stieB ihr auf'. Es gab sie ja nicht me.hr, es 

.gab nur noch ihre Frat zen. Wirklia.hkeit, das war ein 

kapitalistischer Begritf. Wirklichkeit, das waren Pcr

zelle!l, Industrieprodukte, Hypothekeneintrac;ung, alles, 

was mit Preisen ausgezeiehnet \·Jerden konnte bei Zwischen 

verdienst. Wirklichkei t, das w~r Dar\vinisrnus, die inter

nationalen Ste.eple-Chasen und alles sonst\vie Privile

gierte. Der Geist hatte keine Wirkltchkeit. Er wandte 

sich seiner inneren Wirklichkeit zu, seinem Sein, sei

ner Biologie, seinern Au.fbau, Geinen Durchkreuzungen 

physiolo2isc~er und psychologischer Art, seiner Schop

fung, seinern Leuchten(7)". Expressionismus sei daher 
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die kritische Zerlegung eines bestimmten 'Realismus 1
, 

der eben auf dieser eigenen Bestimmtheit beharrt und 

die Herrsc:-~e.ft liber dem Anderen als aolc.her verklindet. 

Aber diese Zerlegung ist, wohlgemerkt, nicht das Ver

dienst bzw. der Verfall des ~xpressionismus allein, sie 
;_2. 

sia war selbst dem ibm vorangegangenen rissenschaftli-

chen Re.alismus eigen; atwa in diesem Sinne haben \vir 

in zv1eiten Kapital die Bezeichnung 1 Pseud..ornythologie 

der f'-1oderne 1 eingeflihrt. Denn: '1. Die VJissenschaftlich

kei t der ~1oderne ging. davon a us, die f'Iythologie zu zer

storen und ein realistisches \Veltbild zu konstruieren. 

2. Diese 'Aufrichtigkeit' flihrte aber vor allen Dingen 

dazu, alle ge~ebenen Koharenzen in Frage zu stellen, zu 

ZBrlegen. Die Selbstprasenz der Koharenz wurde verdach-

t±g, indem man immer wieder sich ~it einer atomisch 

gespaltenen Welt zu konfrontieren meinte. 3. Das Ob

jekt und das Subjekt verloren sich in dieser aus Dingen 

zusammenmontierten Welt. 4. Diese chaotische Bildlich-

keit der I''1oderne - sie v1ar die r1oderne?! - zeitigte den 

RU.ckschlag in die Mythologisierung. Die Wirklichkeit 

trat hervor als r-1ontaga;: die Hontage wird zur r'1ythologie, 

indem sie eindeutige Zeit-Raum-Verhaltrtisse zersprengt, 

das Hier und Jetzt und die Aura dea Objekts. oder die 

einde.utige und sichtbare Signatur eines. Autors/Subjekts 
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als Illusion aufweist(8). 

Der Expressionismus stellt hierfU.r ein r·1oment 

dar, das diese Krise aufria.htig ins Auge zu fass.en und 

zu liberwinden trachtet. Auf ~ese Weise 1st der kritische/ 

analytisohe und zerlegende Drang der Wissenschaftliohkeit 

und des Realismus in den Expressionismus eingeganc;en. 

Schon deshalb kommt die. textuelle Grenze oder Begrenzt-

heit des sogenannten Ehpressionismus wie des Raalismus 

ins Wanken, zumindest wenn urn dia vieldiskutierte Oppo-

sition zwischen Expressionismus einerseits und Natura-

limus, Realismus und Impressionismus andererseits geht. 

f.iithin hat die Auslegung des Wortes 'expressiv' 

Autoren(Schriftsteller!) dazu veranlaBt, es nicht auf 

eine bestimmte Stilrichtung des 20. Jahrhunderts zu 

beschrankcn: "Die expres.sionistische Kunst findet sioh 
' 

am haufigsten in Zeitan kulturelier, politischer, wirt-

schaftlicher Spannungen und Umschio:htungen (So z.B. in 

d·er deutscrhen Kunst des· Mittela:lters. Anm. v. Knevels). 

Die jlingste exPressinistische Periode der eur.opaischen, 

zumal der Deutschen Kunst wa:r durch die Zeiten- und 

Weitenvende bestimmt, in der wir stehen(9)". "Es r:;ab 

Expressionismus in j"eder Zeit. Keine. Zone, die ibn nicht 

hatte, keine Religion, die ibn nicht feuri~ schuf .•.. 

Assyrer, Perser, die Gotik, Agypter, die Primitiven, 

alt deutsche Galer batten ibn ••.• GroBen einzelnen 
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I1eistcrn, ••• heftete er sich ols natlirlichsten Aus

druck in ihr Werk •.•• Nun ercreift er eine ganze Ge-

neration(10)". 

3.0.1. Diese nahezu leidenschaftlichen Versuche, 

die Differenzen eines Textes zu bewahren und sie in 

der gleichen Begegung zu verwischen, die eigene Ge-

schichte und Geschichtlichkeit aufzus.tellen und sie 
.. 

zugleich zu verstreuen, sind kennzeichnende Problema 

einer Epoche, die im ProzeB der Demolierung der Theo

logie und der r'letaphysik der Prasenz, des Logozentris

mus und des Subjekt-Objekt-Fetischismus selber in all 

diese vcorstrickt bleibt. Der Text fidet alsdann einen 

Ausweg aus dem hamletschen Dilemma 'To be or not to be' 

in der \-Ieise des ~3c.hreibens und des gleichzeitigen Aus

streicr,ens; so schreibt man ExpressieBieuJus( 11). In der 

;rat ist die Geste des Schreibens und des gleichzeitigen 

Ausstreich'ens ein verzweifelter, dennoch aber listiger 

Versuch, die stets sich zuruckziehe::1de Existenz, zumal 

d·e s Expre ssionismus, sowohl als llermanenz wie aush als 

Sch~:.rinden ( schriftlich) festzuhal ten. Was hier auf diese 

Weise vor sich geht, ist allerdings ein doppeltes: Auf 

de.r einen Sei te die Selbstlec;i timation des Textes liber 

einen ·rext(~) - Benns 'Einleitung', Edschmids 'Ex

pressionismus in der Dicht~~g', Knevels 'Expressionis-
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mus und ~eligion 1 - durch bevmBte Verinnerlichung eines 

schon im Texte konzipierten Objekts. Die Aneignw1g und 

Verrnittlung der Eigentlichkeit des Hier und Jetzt dessen 

sollen die Eigentlichkeit des Hier und Jatzt der Gegen

wart - der Schrift, Benns, Edschmids, Knevels 1 
- aus

machen und legitimieren. Auf der anderen Seite negiert 

die Schrif.t deren 1 Objekt' , urn si.a.h von ihm zu befreien 

und s:iG.h von sich aus als Schrift s:chlchthin zu recht-

fertigen, wie rTietzsche es wohl get an hat( 12). Denn 

Expressionisrnus ist nic.ht mehr - im Laufa des Schreibens: 

liber ihn - das drauBen vor der Schrift Seiende, er ~ 

vielmehr in der Schrift. Als Interpretation von Texten 

warden Texte pre~en=u, sage man, beide. Sorten, der inter

pretierte( oder Re-pre:sentierte) und der interpretierende 

(Re..-pracentierende), 1 kommen zu sich selbst 1 und warden 

sozusagen einzig pF~aen~, der eine in dam anderen. Das 

1 Re-' verschwindet in diesem merkwlirdigen Spiel der 

aufblitzenden und schvlindenden Existenzen, die dc.:mn 

immer \·{ieder als ·stets andere, neue oder authentische 

erscheinen. Die differance soll dann, wenn uberhaupt, 

den spielerischen Verweis ·auf eine Vergangenheit(durch

gestrichen?) und deren ebenfalls spielerische Aneignung 

ermoglichen. Walt \vhi tmans Erinnerungen dlirfen hierflir 

als Ve-:cgleiah herangazogen werden: "Perhaps the best of 
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sone;s l· eard, or of any and all true love, life's fairest 

enisode.s, or sailors', so~diers' trying sceneson land or 
. - -· ---- .. --

sea, is the resume of them, or any of them, long after

wards, looking at the. actualities away back past, with 

all their prac:tical excitations gone .• +-Iow the. soul loves 

to float amid such reminiscences!/So here I sit gossip-

ing in the early candle-licht of old age - I and my 

book - casting backward glances over our travel'd road. 

After completing,~s it were,the journey- (a varied 

jaunt of years, with many halts·. and gaps of intervals-

or s~me lengthen'd ship-voyage, wherein moro than once 

the last hour had appatently arrived, and we seem'd 

certainly going down - yet reaching port in a sufficient 

way through all discomfitures at last) - After comple-

ting my poems, I am curious to review them in the light 

of their own ( a:t the time unconcious, or mostly uncon

cious) intentions, with certain unfoldings of the thirty 

;years. they seek to embody,. These lines, therefore, will 

probabl;y blend·the weft of first purposes and specula

tions, \·Ji th the warp of that experience afterwards, al

ways bring"ing strange d:evelopments" ( 1.3). Dieses Sich-

Erinnern ans Vergane;ene, das Sich-Ergotzen an dem Ab-

grund Z\vischen Vergangenhei t und Ggenwart, liberhaupt 

an dem, das die Spaltung und daher das Ergotzen ermog-
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licht (diff§rance!), ist Vhitm~ns Gegenwart, w~hrend 

er irn Sterbebett liegt. Die Sehnsucht, zu der Vergang

enheit - zu dem originaren Zustand seines Lebenswerks, 

'Leaves of Grass' - zurlickzugehen, ist redlich abwesend. 

Es geht vielmehr darum, sie. - die Vergangene - als in 

der Geganwart Aufgehobene ausfindig zu machen, Verfal

schungen, Korruptionen und dergleichen ( ~· -~ •. . the. ~p 

of that experience afterwards, alw;yas bringing strc.nge. 

de.velopments".) mit ai.ngerechnat. Der Text ist also 

kein selbstverstandlich geschlos.sener·, sondern e.in 

immer and..el!s werdender. Whitman hat selber exempla

risch mit d..em eigenen Leben und Sehreiben davon Zeug

nis abgelegt: ~r hatte labenslanglich an dem 'unsprling

li.ch1 aus zwolf unbatitalten Ge.cfi<lhten bestehenden Text 

1 Leaves of Grass 1 ge.arbeitet. 'Als Auflage auf Auflage 

folgte, wurde der Urnfang des Buches immer grosser, bis 

im Jahre 1892, also kurz vor seinem Tode, der Dichter 

::!s bekanntgab, er babe das Werk· endlic.h geendet(voll

:mdat, oder abgeschlossen), die 1892er Edition sei die 

:md-glil t ige ( 14) • 

5.0.2. Die Schwelle des Texte5. ist also nie gegeben. 

)er Ursprung und die Einheit des 1Buches' sind besten

~alls frncwlirdig. Wenn sie jedoch in irgendeiner Weise 

ms rnitgegeben werden, wenn sie dern Diskurs von weloher 
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autoriti3ren Instanz auch immer aufgezwung.en werden, 

dan mQ8te ihre Selbstverstandlichkeit, auBh das· Selbst

verstandnia des Subjekts.·, da,s. aufzwingt und dessen, das 

dies.e hinnimmt, in Fraga gestellt warden: "We must ques

tion those. read~~mada ~thasas, those groupings that 

w,e n~mal~: aceept bet:ore. any examin&iiiom, those links 

whose v.a~dit~ i~ raeognized from the outsat; we must 

oust those .f.OI!Ills and:. obsQ:U:ee :trora.:es: by which w..a usually 

link the disMurs:e of ona. man with tna.t o! anothe.r; they 

must be d.rivsn out from tha. darkness in which they reign. 

And instead of according them unqualified and spontaneous 

value, we must ac.cept, in the. name of methodological ri-

,. gour, that, in the first instance., th~ concern only a 

population of disperse~ ~vents(15) •••• The book is not 

simply, the 'objea.t that one. holds in one's hands; and it 

cannot remain within th~~little parallelepiped that 

contains it: its unity is variable and relative. As 

soon as one questions that unity, it loses its self

evidenae; it indicates itself, constructs itself, only 

on the baslhs o:f. a complex field of disc.ourse(16) •••• 

The est"ablishment of a completa oeuvre presupposes a 

number of choices that are difficult to justify or even 

to formulate •••. One is admitting that there must be a 

lavel ••• at which tha oeuvre emerg~ in al~ ius frag-
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menta, ••. as the expression of the thought, the axpe

rience, the imagination, or the un~nacious of the au

thor, o~, indeea, o~ th~ hiatori~l daterminations 

that acted upon him. But it is a:t ono.a apparent , that 

.;. sua.h a uni t;y., far f.-nom being gi v.en immecliataly, is the. 

nasul t of an opa.ration; that this opeFation is interpre

tative ( rinc..e it deciphena, in the t.e:JE:t, the trana~rip

tion of som'ething that it both conca;.eals and manifasts:); 

and. that t.hEI. oparation that determines the opua, in ita 

unit~, and consequently the oeuvre itself, will not be 

the. same ••. and therefore when one speaks of an oeuvre 

in each case one is using the \vord in a different sense. 

The oeuvre can be regarded neither as an immediate uni

ty, nor as a certain unity, nor as a homogeneous unity 

(17) ••.• Discourse must not be referred to the djstant 

presence of the origin, but treated as and when it 

occurs./Thesa.pre-existing_ forms of continuity, all 

these syntheses that are accepted without question, 

must remain in ·suspense. • • • the tranquility with which 

they are. accepted must be dis.turbed;. w.e must show that 

they do not come about of themselves, but are always 

the result of a construction the ~Jle& of which must 

be known, and the justifiaations o.t which must be seru

tinized(18)". 
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De_r Diskurs. konstruiert also in seiner BevJe

gung seine eigene Grenze, seinen Ursprung und Gee;enstand, 

a"Qer er demoliert sie auch zugleich, benimmt ihnen die 

Sicherheit und den Anspruch auf Permanenz. Dies ist, 

wenn man so \vill, die merkwlirdige doppel te, nahe zu 

schizophrane Existenz des Texts, die Foucault in seiner 

'Archaologie' und Derrida in seiner'Grammatologie'her

vorgehoben haben. Wir werden noch an anderer Stelle 

die 'Poststrukturalisten• in diesem Zusamoenhang aus

flihrlicher lesen; wir habe.n he.raus:zufinden, ob diese. 

Hervorhe.bung eine gewisse Re.ligiositat birgt und ob 

sia nicht eina Religiositat de.s Texts se.lber entlarvt 

haben. Hier vorlibe.rge.hend:. noch libe.r die Bestandigkeit 

des. Expressionismus, zumal dar exprassioniatischen 

Religiositat als Taxt. 

Es ist nicht so, als ob der Expressionismua 

tiber eina bestimmte, be.stimmbara Religiositat verfligte, 

indem er sich auf die.se bekannten religios.en Syrnbole 

lli'ld jene gegebepen theologischen Strukturen bezoge. 

Vialmahr soll aas Lesen der unter dem Namen 'Exvressio

nismus' t;esammelten und U.berlieferten Texte deren Re.li

giositat entlarven; sie kann kaine schon vorher erle

digta sein, wie etwa bei Wilhelm Knevels. Fur ihn ist 

der Expressionismus 11 zwar nicht religios ••• , aber 
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pr~religi~s, zur Religion neigend, auf die ~eligion 

vorberei tend und zur Heligion hinfiihrend, - in seiner 

geistigen Struktur und seelischen Haltung und in der 

0eschichtlichen Situation eine Vorstufe zur Religion 

(19)". Er setzt sich entschieden jenen Meinungen ent

gegen, die behaupten, Expressionismus sei nicht-religi~s, 

kirch7nfeindlich, und vertritt gleichzeitig die Ansicht, 

die Expressionisten seien "Eaten und Ktinder des Geiste.s 

• •• gew.asan in ainer geisteaarmen, geistealaeren Zeit. 

Die Menschen sind an die Materia gekettet •. Das iat 

das Werk der Damonen, die vor allem in der G~oBstadt 

hausen" (20). " Tatsachlic.h vers.chwand in Deutsc.h-

land zur Zeit des Naturalismus und erst recht zur Zeit 

d.as Impre.ssionismus: die Raligion (Religion in unserem 

Sinne) immer mehr aus dem allgemein-geiatigen und 

klinstleriach-li teraris.chen l,e.ben. Alle.rdings merktQll 

. li.Uc.h ..... damals viele Christen nicht, wie sie, iin geisti

genBild der Zeit gesehen, in einen Winkel gedrangt 

waren und wie ernst die Lage fur die Religion gewor

den war"(21). Die expressionistische Religiositat ware 

demna:ch eine, die zum Christentum flihrt. Damit ist die 

3ache ftir Knevels schon erledict. Interessant ist flir 

uns vor allem der Versuch von I:nevels, den Ex'-.. ressio-

-) nismus positiv und als Positivitat flir die christliche 
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Tbeologie zu approprieren, ihn vis ~ vis Ohristentum 

zu •offnen•, die Abgeschlossenheit als a~religios und 

kirchenfeindlich durchzubrechen U.."ld eine christliche 

Rezeption zu ermoglichen. 

Wenn wir alsdann uns mit dem religiosen Angehen 

des Expressionismus befassen, dann sollen wir uns stets 

die Fragen stellen, inwiefern diese Religiositat eine 

koharente bzw. eine zerstreute ist, und wo genau eine. 

Koharenz, wenn liberhaupt, zustande kommt, odar, im ent

gegengesetzten Fall, sie zerstreut wir.d. Die •exprassio

nistische Religiositat• soll bei uns keine. inhaltlie.he 

Positivitat sein. Damit meinen wir ehe.r aine sonderbare 

Bew~gtheit (irgend-)einer. Gruppe von Te.x:l:le.n, dia zwar 

vorlaufig a:ls diskursiv.e Einheit ins Auga faBbar ist, 

die aber trotzdem lauf.end die v.on s:ich aus vorge.stelltan 

oder v:on auBan hin auf.erle.gten Schwellen ve.runsia.hert. 

Wi:r haben im arst.en und zwe:iten Kai!itu 

bereits g_e,se.hen, wie die G:eanzen der Aufklarung und. 

!Vioderne., einmal fes.t-gelegt, sich wieder verwischen. 

Die tradi l; ionellen epochalen Opposi tionen wie AufkHirung

l"'i;y:tholoe;ie, Alte.rtum-~·1oderne, Naturalisrnus/Realismus

Expressionismus/Surre.alismus. ( auch Moderne-Postmoderne.. 22) 

lassen sich nicht mehr halten. Jeder 1fext ist daher 

bereits im Augenblick seiner Konzeption oder Konstruk-
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tion ein Post-1\:ext, ein Anderer, ~. Das :t:,ev-m.Gtwer-

den t.:ber diese seiEe. seltsame verschwinclende Existenz, 

dieser i.iberwe.l tit;ende, doch verschwiegene Drang zur 

Anonymitat des Texte£(2?) gestattet uns, darin seine 

'Reli~iositat' zu erblicken und sie auf diese Weise . 0 

einzuflihren. 

3.1.0. Es scheint angebracht zu sein, die ersten 

zwanzig Jahre dieses Jahrhunderts als 'Zeitlater der 

Montage'zu charakterisieren, denn das, was als Expres

sionismus liberliefert wird, loste Angste urn die ver

fallenden \·Joerte und Tradi tionen, und eine Euphoria 

angesichts der totalen kiinftigen Freiheit (von Pra

senz, vom Logos, von der Theologie der Schuld) zuc;leiah 

aus. Diesas zweisc.hne.idige ~1esser hing i..iber dem moder-

ncu Menschen wie das Sahwert des Damokles; diese 

Schwallensituation als Konflikt zwischen dem alten 

.. und rieuen f•Jensc11en, Vater und Sohn, churakterisierte. 
' 

. unter anderem den deutschen Ex-pressionismus(2L~). Ver-

Gch~rft kam zurr Ausdruck das Hingen zvvischon zvieier 

Weltanschauun:::;en(Sehweisen)" und. Gene.rationen iu Dichter 

se..lbs~: zv:ischen dem Bi..ire;er, der um Werte, Familie, 

Beruf, Bequ-emlichkeit, Sicherheit der Subjektivitat und 

dergleichen, die zu verschwinden drohten, bangte, und 

dem unbestimmten neuen (post-modernen?) Menschen, den 
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Visior1en Giner ganz neuen \vel t jewails der damalige11 

Situotio~ abhold machten oder in die Lage der eksta-

tischen H9ffnung auf eine apokalyptische Erlosung -

oder erlosende Apokalypse - versetzten. Es ist klar, 

daB in dieser historischen Situation die Lituratur ihr 

Dasein(Da~Sein) anders ausdenken muBte. Sie muBte ihr 

Verhaltnis zur herrschenden Ideologie - diese schloB 

zweifelsohne die Tec.hnologie und den asthetischen 

Re.alismus ein - durch<ienken, die. Funktionen und Aus

sic.hte....Yl de.r li terariac.hen und anderen Kunst forman im 

Zeichen der tezhnischen Reproduzierbarkeit nau erortern, 

i..ibe.rhaupt die (Ab- )Gesc.hlossenhe.i t d.ar 'Kunstformen' , 

die Literarizitat der Literatur(dia Strukturalitat der 

Struktur/§/) und die Selbstve.rstandlichkeit de.r Gren-

zen des Texts in Frage stellen oder aufs Spiel setzen. 

Man stand vor der Frage, ob und inwiefern dus Konzept 

des 'Kunstwerks' als etwas sich von der alltaglichen, 

kommerziallen \velt Abhebendes noch kradibel war(25). 

Was den ~ealismus angeht, da richtete der 'realistische' 

Blick sich auf sich selbst, urn die eigenen Mechanismen 

und die verborgene Ethik oder 'Theologie' zu prilfen; 

man vlollte se1len/zeigen, was der Programm-' Realist' zu 

sehen entweder nicht kompetent o<ie.r zumindest unbe.re.it. 

§Denrida: 'DI;e Struktur, das Zeichen und das Spiel'. 
s. 422. 
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war. In Lichte der aufklarerischen Verdrangu:;g den 

1rheolo::::;ie begann man aua.h e.inen :ce.ligiosen 'l.eerraurn' 

zu s.pi.iren(26) bzw. das, was:v·i~h in d.e:c \vaise der ver

fallende.n theologischen Kohare.nz ai.s 1 Pse.:udomytholo

gia <ier 1-iode.rne 1 be.ze.ichnat habe, ins.. Auge .zu fass:en. 

Zu <iiese.r Zeit, wo die 1 Reali tat' tatsachlich derma-

Ben komplex, ve.rworren u..nd inkoharent geword·en war, 

da.B man i.ibE?r sie keine philosophische,.historische, 

wissenschaftliche, theologische, gar subjektive Uber

schau zu halten vermochte, mu.Gte das Bild der Welt 

notwendig als Montag~ erscheinen. Der subjektive oder 

subjektivistische Blick verschwamm in dieser Un-Ordnung. 

VermiBt wurda, wie erneut, eine theologische (logozen

trische) Ordnung(27), in der dem Menschen die unhaim

liahe Verantwortung, die Welt mit eigenen At1gen raa

listisch sehen zu mliss.en' urn zu ihr zu sel3nt;en' ge

nommen sein sollte.. Je.doch war e.ine.. Rlia.lckehr zur c.h:ciat

lichen Religion flir vial~ fast mahr a1s undenkbar. Ratte 

man nioht al.s • Aufgakliirte.n' den Mangel und die. Ko:arup

tion dieser The.ologie entd.ec.kt? Nicht zuruck, sondern 

imme.r vorwurts kann. der naue Nensch(28). Aber das 

Spnungbett fehlte. Man muBte sich mit traditionellen 

Wegweisern/Zeichen und:.Begriffen zufrieden geben: Gott, 

Geist, Seele, J'v1ensch, Natur usw. Das einzig mogliche 
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konnte nur die Auslegu.."lg oder De-Montage dieser alten 

Sprache sein, urn aus diesem zerlegenden Lesen eine 

££_gative Kartographie derneuen Welt zu entwerfen(29). 

Von einer. •negativen Religiositat' das Expressionis

mus. (30) kann auoh spree hen, die allerdings zwei Ge

sichtspunkte hat: '1. Die al te 'I'heologie ist 1;Jei tgehend 

zuruckgedr8nst worden. Eine andere Ordnung, namliah 

die. 1:!issens:c.haftliche we.ltliche, hat ihre weltausla,.. 

genda und -deutende Funktion libarnommen, und zwan 

unte·r Verzicht auf den Begriff Got.t. 2. Das Sahwinden 

des Bagriffs Gott hat die Frage nach rnenschlicher 

Existenz und dam Zv.reck des Lebens wiede:c: problemati

siert, dar die Tea:hnologie aus. d.e:rn Wege geht odar 

nioht antworten will. Diesa religiose 'Leere' muB 

jenaahdern ~;lieder '.:msgestopft' odar ihrel! 'realen' 

Existenz nach in Frage. ge.stellt we.roen, woflir die von 

der Theologie liberlieferten und auch die naturwissen

schaftlich formulierten Begriffe, Begrifflichkeiten 

und.Ansatze entweder obsolet oder inadequat zu sein 

s.che:tnen. Die se "3egrifflichkei ten setzten eine bestimm

te Dimensionalitat voraus, jene Hierarchie und Tiefe, 

die das in sich kreisende Spiel von substituierenden 

Signifikationen aufrechterhielten, aber·gleichzeitig 

sie auf einen tiber- und auBerstrukturellen Logos, auf 
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ein j_!ermane·:!te s Si311 ifiknt verw:i.eson ( 3'1). Do.r_; Dilemma 

lag dc-trin, daB sovwhl di_e chris·<-;1ich-t1Jooloc;ische wie 

a:~ch die wissenscho.ftliche Signifikation, und die Ver

dran3un3 der theologischen durch die wissenschaftlia.he 

proble.matisc.h geworden waren. Die Re.ali tat ersahien 

als fv1ontage..; aber so gar die. bevmBte Einset zung der 

I11ontage als kUnstlerisc.he Te.chnik hinterfrac;te diese 

Tie.fen und Signifikatione.n, indem sie die Dinge von 

ihrem je\·Jeiligen Kontext - dem Raum dar Signifikation?! -

loaloste, und auf die Montageoberflache quasi arbitrar 

nebeneinanderstellte(32). Aus diesem ordnw1glosen 

Hebenei~1ander entstanden 'neue' Texte und Signifikation

en spielerisch; schon deshalb wurde die alte 3truktur 

der gegenstandlichen und signifikativen We.lt un-selbst

verst2-ncllich, die fixe, fixierte und fixierbare Bede.ut

samkeit wurde 'subvertiert'. Hier wendete mo.n sich 

g~gen den photogra~hischen Realismus, der doch selber 

einst die ni..tchterne Prlifung der Ge.genstandlichkeit der 

Gegenstande und der Signifikationen befomart hatte, 

jatzt aber r;ewissermaBen zur Theologia/Ideolocie des 

Se.hens( sic) gew:orden war. Die l\1ontage ist in diesem 

Sinne smvohl das Verdienst vJie auch del! Zerf.all des 

photograr,hischen Realismus und der photographisG.h auf

nehmbaren Realitat. 
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Rier der photographische Blick, dart die 

2
noroierte, begrlir1dete f·Ie.taphorik dar (AUl tags- )Sprac.he, 

und daruber hinaus die Harmonielahre. de.r Musik: diese 

1 Klassizism~n 1 der Aufklarung. warden zerffi.llt, nicht 

aber urn des ·reinen Zerfallens.willan, sonderr. weildiese 

an und flir sich in der ahaotischen modern-industriellen 

Gesellschaft fragvi.lirdig geworclen sind(33), oder besser, 

· weil diesedas Chaos immer schon in sich getragen, aber 

stets verscrn1iegen und verdrangt ho.ben. Wir wissen 

schon, w:ie die technische Reproduzierbarkei t :los Kunst-

. v.,rerks/kommerziellen Erzeugnisses - Farbo.bdruck, Film, 

'rhotographie, 'vJara usw. - den Hert des Oric;inals zum 

Sc.hwinden gabracht hat.:.Dies Schwinden bedeutete fur 

dia :fast religiose. Gebo:rgenheit des Subjekt-Schopfe.r.a, 

der in eine.m bestimmten Abstand bzv1. einer bestimmten 

Nahe. zum 1rzie auch imme.r da-seienden Objekt gedieh, 

zunachat einen Todasschlag. Die Einheit des schopfa

risahen Subjekta desintagriarte, der raumlich und tem

poral gebundene., · einheitliche UmriB des Objekts ver

wishte(34). (Die relig~Hse(!) Kehrseita dieses 'tra-

3ischen1 (Ver-)Falls ware die Mogli9hke~t, im Spiel 

de.s Konsums Subje.kt und Objekt, Konsumment und \'/are, 

Produzent und rt.e.zipient ineinander aufgehen zu lassen. 

Aber selbst diese Art des arhabenen Konsums bleibt aus, 
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statt dessen ihszeniert sich immer wieder das beg;rlin

dete r1?-chtspiel d·es Kapitalismua; und d:es globale.n 

Impe:rialismus.., die Monopolia der g:x:oBan Kol':tze.~a., des 

Staa:tes und. cler Kirc.he, und die: DogJnattlk <l.el!t wissen

schaftlichen 'Geistas'. Die modeJm,is1iia.c:he. Utopia.. 

miindat in dia K:mise, wavor sehon d:i£: lromanuik im !rU

hen '1..9. Jahrhun<m.:rrt ge.wa.rnt hatte.) 

C) 

3.1.1. Die Darste~lung von Krise und:. Verfall cle.r 

blirgerlichen Ordbung t:r:eten haufig aut: in expressio

nistischen Werken. Die. Spezifizitat dieser Krise llli.B1t 

siah in dem prosa-poetischen Te.xt von Ge,org Heym, 'Eine 

Fratze'(35) lesen. Esist hiar von einer Krankheit die 

Rede, einer Krankheit, die eine Maske ist. Was die 

Maske verbirgt, wird nfoht gasagt. Auf jeden Fall ist 

diaMaske 'an Stella von' atwas, das sia vertritt und 

~ern±~; sie verhindeTt das Gesicht, 'prasent' zu war

den (Wiedairum das P:eGblGm: d:'mr. 'S«lun:!'e.' , del!' Signitika

ti.on, lAlia be:i Rousse.a.u/De.rrida, '·GJ!!S1Tl11latcrlog_ie.' ) • Hier 

haran nr tats·ach:lla:h mit dfem Dilemma: ainer 'EpoCLhe d:e.r 

Onto-The.ol.og7,a' , de:r::r 'Philo sophie de:Jr Prasenz' (§) zu 

:rechnen :. Man muB sich aine.a: Signi:C.kanten bed.ienen, um 

de.rn Lagps zur v:ollen Prisenz zu ~e.l.t'en. Aber d.er 

S.ignii'ikat. verhin&Jrt Z:uglaie.h di.e v:olle E:rasenz., indem 

§Dem:ida: Gnammatologie. S'. 26. 
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er den Logos vertri tt, an-statt seine·r auftri tt. Diese 

·~poche' charakterisiert sich alsdann mit der Besessen

heit mit Logos und Prasenz bz\v. mit deren Verlust vJegen 

des Signifikanten, der Maske. 

Die Krise der Signifikation auBert sich far

ner als "grenzenlose Langeweile" - in einem total bere

chenbaren Leben, wo absolute Signifikate sich absolut 

zurlickgezogen zu haben scheinen. Der Verlust der signi

fikativen Tiefe hat zur 'Entdramatisierung' des Lebens 

geflihrt; man ist verstrickt in ein endloses, mittelma

Biges Da-Sein, dessen Vernichtung, sogar in einem be

freienden Krieg, unmoglich geworden ist: "Der Krieg ist 

a us der 1:Jel t gekommen, dar ewige Friede hat ibn erbarm

lich beerbt". 

Die Krise der Signifikation flihrt zur Krise 

der Apokalypse .• Wie Scherpe es in seinem -·~ssay 'Dra

matisierun3 und Entdrarnatisierung des Untergangs' be

nerkt, ist der nukleare Krieg, dar ja das Potential 

der totalen Zarstorung hat, heute ebenfalls·unmogliah 

geworden, \'Jail angesichts dessen absoluter Verniahtungs

kraft nicht nur andere. Katastrophan, sondorn die Kata

strophe an und :tlir sich trivial erscheint. Zudem ist die 

Katastrophe selber herstellbar - re-produzierbar! -

gewordon in der "~1ul timediashow •.. ", der "Inflation 

-88-



der Bilder, Erzahlungen 1md Erklarungen zum atomaren 

Schrecken aus dem Hausschatz der, biblischen, litera-

· i h 1 t · h E " · " d .;e r~schen unc psyc oana y ~sc en xegase ••• , .•. ~-

Umweltkatastrophe und die. sich anklindigende katastro

phische Entwicklung der Gentecbnologie sind ebenso ga

eignet, menschliches Leben auszuloschen oder unkennt

lich zu mc;<?hen(36)". Die Katastropbe sei nicht sosehr 

das gleichzeitige Auftreten von sovielen Arten von 

potentiellen Verninhtungan, sonQern die Inflation der 

he.:cstellbar gewordenen Katastrophe.n, der Verlust d.es:,. 

kathartisc.hen VJe.rts der Apokalypse, die I'rivialis:iiarru1g 

des \'Jeltendes., als "latzte.s Zeichen im ~pie.l dar Simula

tion". Die glaicha katastrophale. Ironie hat Qie Genera

tion He;yms als die Vision einer katastrophalen Unend

lichkeit heimgesucht: "Und wir flohen .•. eine herbst-

l1che Allee dahin, die ohne Ende. durch die trliben 

Raviare dar Wolken zag''. 

" ••• man wollte uns. einen Korkenzieher in 

die Augen bohren". Die Verblendung des (modernistischen) 

Subjekts(37) ist seine. Strafe flir ein "uns selbst un

bekanntes Verbrechen". Gleichzeitig ist das unumgang~ 

Iiche_ Schickaal der V.erblendU.ng · eine. Qroblematische 

Frei1ieit: In dam Red:i:amus. - oder Positivismus - iiber

nimmt.dfe. Apparatur (Film, Photographie) die Funktion 
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des Se~;.ens vom Subjekt. Die ~1ontage, die die funktio

nalen Vorurteile und Privilegien des Auges durehbricht, 

beraubt auch das modernistische Subjekt seiner Vorrechte; 

die absolute. Emanzipation des Sahens wie die absolute 

Vernunft macht aucrh niaht V-or ihrem Urheber QDd Harnn 

(dem Bourgeois, Wissehscha.ftler, Auf.kliirer, dem Sub

jekt an und f:i..ir sich) halt. D~s Subje.kt soll sich von 

nun an damit begni..igen, das schon v.om Apparat 'Ge.sehen

en' und Ve.rarbeite.ten aufzunehman. Sa:he.rpe.: 11 Die Atom-

bornhe ist nichts ande.re.s als e.in letztes Zeichen im 

Spiel der Simulation, in de.rn allerding_s ~tJeniger das 

'Reale' als das Verstehen der Realitat zusarnrnenbricht 

(38) n. Es geht i..iberall urn die unaufhaltsarne Entmach-

tung des Subje.k-ts, die. von seiner eigenen fvlaschineria 

eingeleitet wird. 

Dia Montage. hat nun schon auf eigene Art und 

Weise die 'atomare Spaltung' der Vlirklichl{eit ins Spiel 

gebraoht, die 'Wahlverwandschaften' zwischen Wort und 

Ding, Mensch und.W~t, Signifikant und Signifikat, i..iber

haupt hiararchisie.renQa Ralationen fur illusionar odar 

hochstens relatiV- entlarvt(§). Somit wird die Be.h3up

tung von Baudrillard. auch v.erstandlich: "Das wirklic.he 

§Vgl. Robart Young: 'Post-structuralism. An Introdua
tion'. In dars.(Hrsg.): 'Untying the Te~'. S. 2. 
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nuk_lesre Ere;;ignis uird nicht stc.ttfinder., vJeil es schon 

stottc;efundo:1 hat(39)". -

Wo diese Ereignisse ihrerseits das Ende der 

Theologie der Prtisenz jeweils verkBrpern oder frBhlich 

verklinden, da. beweint'etwas' sogar den Zusar:1menbruch 

des. Subjekts selbst. Dieses Dilemma beglinstigt nun die. 

Wiederkehr einer Religiosit~t, wie es bei Expressionis

mus der Fall zu sein scheint. Der Text von Georg Heym 

ist ein Zeichen davon, der dennoch weder ein 1?18doyer 

flir 'eine bestimmte vergangene Theologie noch ein kon

kre.ter Ent\rorf von einer radikal neuen ist. J];r ist 

vielnehr eine Suc;c;estion und Be.wuBtHerdung iiber jene 

unbestimr:1te religiose Leere, die die. Wissenschaft mit 

ihrem technologischen, naturwissenschaftlichen und 

photographischen Bild einer berechenbaren und rnensch

lich eroberbaren ltJelt iibe.rwunden zu haben rneinta. Darnit 

w2Lll aber nicht gesagt sein, daB e.tv1a die ( christliche) 

Religionimmer schon dieser f'1ission oder Herausforderung 
\ 

gewachsen gewesen.w~re; die Religion selber muBte eine 

e~nverleibte Unzulanglichkeit erwiesen haben, so daB 

ein anderer, 'auBer-religioser' Diskurs in Gang gesetzt, 

an ihrer Stelle supplementiert werden konnte/rnuBte. 

Dieses kontinuierliche Spiel der Verdrangung und Er-

setzung - Supplementation, Substitution - verzeichnet 
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seinerseits mehr oder minder uniform den verborgenen 

Mechanismus einer grundsatzlichen Ne>stalgie: "Ich ver

zichte auf mein gegenwartiges.~ Leben, auf meine tatsach

liche und ki:mkrete. Existenz, urn in de.r Ide.alitat der 

Wahrheit und des Wertes anerkannt zu werden. Ein hin

reichend vertrautes Schema. Der Krieg findet in mir 

statt, durch ihn will ich mich liber mein Lebep erhebe~, 

immer liber ihm wachend., um mic.h dar Anerkennung zu er

freue.n, wah rend die Sa.hrift d.ie bes.ond.e.re Ersc he.inung.§.

form diese.s Kriages ist(40)". Sagar d.ia Wiss.ensahattan, 

libarhaupt die Aufklarung, sind ihr verfallen, obzwar 

sie eben den De.struierung 11 alle (r) metaphysische11 Be.

stimmung de.r VJahrheit 11 halber s.ia.h organisiert haben 

dur.:t'ten( 41); "Dia 1 Rationalitat 1 - • • • stamrnt ni~ht rnehr 

aus ainem Logos. Vielrnehr beginnt sie mit der Destrui~r

ung und, wenn hi<ilit der Ze.rschlngung, so docll der 

De-Bedimentierung, der Dekonstruktion aller Bedeutung

en, deren Ursprung in der Bedeutung_ das Logos liegt. 

Das gilt besonders flir die VJahrheit(42)". Wie die Theo

logie, die einen gottlichen Logos voraussetzt, ist die 

Wissenschaft, die Geschichte der Wissenschaften oder aie 

wissenschaftliche Geschichtschreibung, darauf aus, ein 

selbstprasentes Objekt, oder dessen selbstprasente Ge

se.tzrnaBigkeit, tmd. die synthetische Aktivitat des Sub-
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jekts, dessen Privileg als solches, durchzusetzen und 

zu verteidigen(43). (Aber: "the object does not await 

in limbo t,he order that will free it and enable it to 

become embodied in a visible and prolix objectivity; 

it does not pre~exist itself, held baak by soma obsta

cle at the_ first edges of light. It exists nnder the 

positive conditions of a complex group of relations". 

/44/). Unversehens_ haben Thaologie nnd Wissenschaft 

trotz -der erklarten Opposition sich als Komplicen in 

de.r fvietaphysik erwiesen. In der allgemeinen \velle dar 

logozentrischen r-:ostalgie selber aber hebt sich f-lomen

te der Klarhai t, Selbstbe.sinnung und. -reflexion, wie. 

der folgende Satz von Georg Hey~, in dem den·Verlust 

das Logos beweint und im gleichen Schlag dessen Selbst

prasenz dastruie.rt, als Illusion ent hlillt wird: "Unaere 

Krankhei t ist dg:r Ungehorsam gegen dm1 Gott, den wi_£ 

uns selbs~~etzt haben". Is.t das also die sonderbare 

Religiositat des Expressionismus, wo gerade jene Tat

bestande der I-1oderne als Krise empfunden werden, die 

einst als Sprungbrett des aufkllirerischen Fortschritts, 

der Befreiung von der The..ologie nnd der modernistischen 

Utopie fungierten? Dia futuristische Vorstellung von 

einer maschinel_l von der Natur befreiten, sie also be

he.rrschenden Menschenwelt schlug freilich urn in die 
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'reale' '.·i el t der von r.Iaschinen behexrschten, von der 

f.lacht befreiten Menschen. Die verdrangte Gottheit ver

anstaltete auch keine. triumphierende. Ri.ickkehr, da seine 

fortwahrende Abwesenheit wie nie zuvor offen zutage lag. 

Die Welle der Nostalgia trug den Menschen tiefer in 

ihren Abgrund. Hatten dia Expressionisten und sonsti

ge 'modennistisahe' Ktinstl.er eina Antwort auf dia.s.es 

'religiose' Problem? 

3.2.0 Es: ist beinahe unmoglioh, von einer spezi-

f.isc.h expre.ssionistis.chen Raligiosi tat zu reden. Ganz 

abgesehan davon, daB dieses Zeitalten e~ne Vielzahl von 

Ersatzreligionen herv.onbrachte, die aich vor allem damit 

baschaftigten, ihre Anhanger aus dar Sackgasse, in dia 

die c.hristliche Kirc.ha und. der wisae.nsc.haftlia.he Ratio

nalismus g~.raten waren, harauszuretten(45), will'd man 

auah in Betracht ziehan miiss.en, daB inne.rhalb Expressio

nismua, als eine.r einheitliahen. Be\IBfiUng, seJ.bst eine 

Uni~ormitat hinsichtlich einesi religiosen BawuBtseins 

im strengsten-Sinne des Wortes fehlte. Unter andenen 

haben Christoph Eyokman und Wolfgang Rothe.(Siehe Anmer

kungen 27, 30) eine ausfuhrliche Aufzahlung und Schil

derung dieser Vielfalt dargestellt. Eine positivisti

sche oder philosophische Be.griffsbestirnmung oder Uber

sicht tiber sie ist Schwer zu gewinnen - doch deshalb 

-94-



rnuBte man die Expressionistischen als AuBenseiter zu 

sch~tzen wissen. Wie dem auch sei, kann man in diesern 

AuBenseitertum eine bestirnrnte 'dekonstruktive' Reli

giositat oder religiose Bewegtheit aufdecken: Uberall 

durchbric~t sie ein geschlossenea Welt- oder Bealitats

bild und eine eindeutige Gottesvorstellung, sei es das 

photographisch-mirnetische Ab-Bild des (literarischen) 

Naturalismus und Realisrnus, der Posotovismus der Natur

wis~enschaften oder dar The.ozentrismus der christlichen 

Religion. Auc.h in diesem Sinne ist der Expressionisrnus 

r1ontage: er erkennt - re.alistisch! - die. verworrene 

Wirklichkeit dadurch, daB er ihr bezliglich ihrer Ge

setzmaBigkei t von vornherein skapt·isch begegnet. Das 

Chaotisc~e dringt vor auf die Montagaoberfl&che, die 

signifikative Tie.fe selbe.r wird Obe.rflache. Das Neben

einander von Ereigniss.en und Dingan wird hie.r als ab

surd und arbitrar erwiesen(46), wogegen der Realismus 

es in der 'photographischen' Aufnahrne schon zu einer 

o·rdnung zu eratarren weiB. 

3.2.1~ Segar der Logos aller Logoi, der Herrgott, 

bleibt expressionistisch nicht verschont. Eyckmans 

Darstellung zeict zuweilen, wie Gottesskeptik, fast 

an Gotteslasterung grenzend, und die Suche nach dem 

'wahren' Gott gleichzeitig in verschiedenen Formen 

-95-



auftraten(47). Die inflationare Umsohreibung und 

Ba-Zeichnung des Logos Gott versetzt die expressio-

.:;nistische Religiositat mithin auf eine fiir 'das moderne 

Selbstverstandnis je.weils befreiende und/oder todliche 

Lage: 1. Die vielfaltige Baschreibung von Gott verschiebt 

fortwahrend die endgliltige Ankunft de~ 'Wahren' und 

'Eigentliahen'(48). 2. Diese phantasmago~ische, kern

lose ~1ontage hat den Logos niaht nu~ ve.rste.llt, sondern, 

unversehens auf~iahtig, seine.. abs.olute Verstellt1teit 

und Abwesenheit c ins Bewu.Bts.ein gerufen. Ratte. Nietzs.cha.. 

dan Got-t fUr tot_erklart, so haben die EXJ2ressionisten 

tneu dessen Leictia - das biblische. Ze.ie:hensystem? -

bakterienartig der Verwa.s.ung.(de.-comJ20Sition, deconstruc

tion i ) ausgesetzt. 3. Das aJ.s:o entvmrzel.tQ. Indi v.iduum 

ge..winnt die Chance, dar del! lagozentrisrohen Oronung 

entstammenden Klaustrophobie den Garaus zu machen und 

die eigene Anonymi tat bzw. die .. eigene. Ankunf.t als Gege.n

wart zu verklinden. 4. Die Anonymitat iat, wie schon 

konstatiert, de.r· Tod. und die. Erlosung des. selbstbewu.6-

ten Individuums zugleicll:n., denn sie bedeutet auf der 

einen Seite die Verendung der subjektiven Selbstprasenz 

oder des.. fiir selbstprasent gedachten Subjekts, und, auf 

der anderen Seite, die Emanzipation von.Prasenz, worauf 

die Gegenwart immer wieder bezogen wir~, urn sie zu recht-
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fertigen; die Emanzipation von diesem nostalgischen 

Da-Sein ermoglicht dia Mobi . .litat des Selbsts in dex 

Geg~nwart selbst- die·Gegenwart wirdi schlechthin als 

solche anerkannt und nicht stetig auf_ eine anscheinend 

vollkommene(re) Vergangenheit radllziewt - , wo as diffe

rentiell immer wieder als Andere.r: zu sich sa.lbat kommen 

kann. 

. Das expressd.onistisc.he Aufbegehren gegen 

Realismus. 'T&ird in dem Augenblick. selber 'realistisoh' , 

wo es diesen als eina. nur wisaensoha~tlicha, einseiti-

ga Weltanschauung demaskiart und ~easen privilegierten 

Anspruch auf Totalitat dekonstruiert. Die. Preisgabe 

der Gebor:genheit im blirgerlich-wissenscha.ftlichen 

Reali~mus und die unerbittliche Bkeptik gegenliber 

allem tlberlieferten -r:at das expressionistische Immer

noch-Subjekt freilich mit der eigenen Dispersion (wegen 

de'r nunmehrigen Boden- und Horizontlosigke.i t) bezahlen 

mlissen. Nicht selten ist diese untergehende. Subjektivi

tat; oder gar.Obje.ktiv.1itat, sc.hon von E:zpressionisten 
' 

mit Entsetzen empfun~ wo~, abe.r ge:cad.e dieser Au-
genblic k der Klarhe..i.U. uoer tie.. v:.ars«hwiegen En£Lic.hkeit 

o.der Abaahlie.Bbar.kait des moaernistischan Subjakts undl 

seines Diskurse.s (Au&lanung, MQd..erne., Wissensahaft, 

Re.alismus, Blirge.rtum, K&.I?.it.alismus., ••. ) und zugl.eieh. 
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die Verblendung angesichts ein~r 'post-diskursiven' 

Unendlicl1keit, des Jenseits an und fur sich, die Ver

zweiflung und Sp~achlosigkeit an der Sahwelle einer 

1delt des Schweigens ohne ein-deutige Konturen und kul-

. -turellen/kulturzentrischen Halt~punkte, haben den Ex

pressionismus zu einem der nicht nur politischen Herr

scha~t antgegengesetzten, religios subversiven, of!enen 

Text gemacht. Die also notwendige UmriBlosigkeit des 

Expressionismus ist deshalb wie selbstverstiindlich v.om 

Staat(\.'Jilhelminismus), vom Blirgertum, von den Religio

nen(Katholizismus vor allem, nicht selten auch Prates- · 

tantismus) und sogar'staatsfeindlichen' Marxisten wie 

Lukaas(49) angegriffen worden. Ernst Bloch verteidigt 

jedoch die expressionistischa Formlosigkeit auf eigene 

\veise: "ZuverUissig ist der Fomalismus~ dar geringste 

Fehlar dar &~p~essionistischen Kurist gewesen ... SiQ 

litt e:her -~.an'"·' zu wenig_ Formung, an einar roh oder 

wild: oder durcheinander hinausgasc.hleuderten Ausdrucks

flilla; d:as !lggest-aJ.tete war ihr Stigma. Daflir freiliah 
' 

auah dia Volksnahe, dia Folklore: ganz im Gegensatz also 

zu dar Mainung Zieglers, der sich Wina.kelmanns Ant ike 

und den Akademismus, der aus ihr gezogen wurde, als eine 

Art Na.turre.aht. iri d:er Kunst v:.oratal.lt.e.(50)". Obzwar 

BloQh nun da~ axpressionisnische Experiment des Zer-
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fallens richtig·_beurteil t bzw. die lukacssche Kri tik 

an dem richtig verurteilt(51.), ve.rfallt e-r selbar einem 

ahnlichen Fe.hler, indem er di:e. expressionistische I Aus

drucksflille'/den 'menschlichen' Inhalt beim Wort nimrnt: 

11 Der Expressionisrnus hatte gerade in dern Bedeutung, worin 

ihn Ziegler verurtei1t: er hat den Schlendrian und Aka

demismus zerset zt, zu dem die 'Kunstv1erke 1 verkornmen 

waren. Er hat statt der ewigen 1 Formanalyse am objet 

d'art auf den Mens chen und seinen Inhal t verwies.en, der 

zum inoglichst achten Ausdruck drangt(52) 11
• Dieser Var

weis auf den 'Mens.<ihan und seinen Inhalt' ist, wie wir 

gesehen haben, mlissen gesehen haben, kein positiver, 

das expressionis.tischa Menschenbild. ist ke.in konkretes, 

tangibles, konturiertes oder zentriertes, das atwa dem 

he.rrschenden blirgerlichen Mensahen als dessen Anti these 

entgegengehal ten w.erden konnte. Es handel t sich hie.r 

nicht urn irgendeinen anderen S~stemmenschen, sondarn 

urn den ewi~ Ande.ren, ewig Anti thetis.chen, jensei ts 

menschlich~n Denkens und menschlioher. Vorstellungen, 

jense.its sogar der expressionistischen Rhetorik und 

Sprache. Beispielsweise gibt der schablonenhafte Auf-

ruf zum 'neuen r-1enschen' in Ge.org Kaisers 'Gas' ~Dramen, 

ad·nauseam Wiederholt, keinen Hinweis tiber dessen 'Inhalt', 

gar tiber dessen 'Form'; man konnte.durch Negation de.s 
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J3estehenden und E~ckannten diesen r:euen nur sich anki..in

digen lnssen, ihn aber nie gestalten, vor-stellen, oder 

posi ti v vorwegneht!len. 

Dieses utopische Buster 1 ~1ensch 1 scheint 

indes der gleichen Leere entsprungen zu sein, die die 

Onto-Theologie, die Netaphysik der Prasenz, den Logo

zentrismus und den nostalgischen Verweis auf ein,abso

lutes ~ignifikat mliBte genotigt haben. Auf einer ande

ren Ebene ist die Vernunft, die sich selbst Anfang und 

Ende ist; das grelle Licht dar praktisa.hen Wissenschaft 

liberschatte.t alles undefinierbare, unbe.rachenbare odar 

unnennbare; beide haben von Anbaginn an auf totale. Her~-

schaft g~zielt. Doch gerade deshalb ist das expressio-

nistische Anliegen, einzig den 1 fvlensahen 1 zu verklindan, 

dar hiermit.als ein Dritter zwischen abstrakter Ratio 

und abwesender Gotthe.it real und abstrakt zuc;leich func;-

. iert; real, wei~ nur er ist(Existenz, Gegenwart), ab

st~akt, weil er v.on allem bisherigen abwsichen soll, 

unmogli~ vorstellbar, darstellbar oder re-prasentier

bar, trotzdem aber durchans ertraumbar. Es ist offen

sichtlich, daB die Bewegtmg nach Innen, die Suche nach 

.Innerlichkeit und dem 1 urmenschlichen 1 Inhalt auf diese 

\·ieise die In hal tsbezogenhei t an sich verwischen muB. 

Nicht von ungefahr hat darum der Expressionismus all
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m~hlich zur strateGischen Abstraktion tendiert wie 

bei Klee, Kandinsky oder SchBnberg, oder zur Karikatur 

'und Verzerrung bei Grosz, zur Unterminierunc; der beko.nn

ten Metaphorik bei den Lyrikern. Diese formale Abstrak

tion und die den Expressionisten vorgeworfene Inhalts

leere sind nichtsdestoweniger ein Varweis auf die salt

same Religiositat des Expressionismus, doch diese nicht 

in dem Sinne, daB er im technischen Zaitalter eine 

·rheologie restaurieren woll teri_ Expressionismus ist 

religiBs, weil er die Theologia abschlitteln und stlirzen 

will und:, gleic..hzeitig, nach einer unbekannten neuen 

vJelt aufbrechen, wo die religiBse Spannung elldlic.h zur 

Rube kommen kann, die Gegenwart des Menschen zu sich 

selbst kommen kann. 
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VIERTES KAPITEL: Vom Expressionismus zur Postmodarne: 

Das Schwinden dar Re.ligiositat? 

4 .• 0. Bs stellt sich heraus, daB das Konzept der ,-
expressionistischen Religiosit~t sowohl an sich als 

auch in bezug auf eine gesohlossene Vorstellung von 

der Postmoderne irritierenderweise fehl am Platze ist. 

Wir haben dooh letztendlich im vorigen Abschnitt die 

Geschlossenheit oder die AbschlieBbarkeit beider und 

jeglicher 'I'exte - nioht ausgesohlossen - sondern, prob

lerriatisiert. Wenn nioht gerade im··Fall Expressionismus 

( wo eine diskursive Verbindung mit Religiositat schon 

hergestellt worden ist), so scheint doch in der Saohe 

·Postmoderne die Rede von ~eligiositat konstruiert und 

von auBen hin drangeklebt zu sein. Denn in dem post

modernen/poststrukturalistischen Diskurs ist meines 

Wissens nie dieser Begriff ausdrlicklioh herangezogen 

_worden, urn die Positivitat seines SlbstbewuBtseins, als 

Positivitat, zu umreissen. Der Grund daflir scheint auf 

den ersten Blick wie folgender zu sein: Die historisohe 

t-'loderne neinte die Religion libervrunden und sie mit einem 

sakularen/sakularisierten WeltbilQ ersetzt zu haben. 

Die Postmoderne - der Postatrukturalismus - ihrerseits 

und in ihrer Relation zur 'historisch' gewordenen Mo

derne hat diese Sakularisation weiter gefuhrt. Sowie 
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die r-ioderne das dualistische, hierarchische \Jeltbild 

der Theologie(Jenseits-Diesseits, Gott-Mensch usw.) 

wollte hinweggeschafft haben, so hat die Postmoderne/ 

der Poststrukturalismus weiterhin andere, in der Mo

lerne noch \virksame 1 Tiefenmodelle 1 abgeworfen( 1). 

Alle I•1anifestationen des Logos ·- Sigpifikat, Ursprung, 

telos, arche, anthropos, Theos, Subjekt, Objekt, Europa, 

Orient usw. - sind, wenn nicht gerade aus dem Feld des 

Texts getrieben, so doch zugunsten des Texts zurlickga

drangt vwrden dorthin, wo sie hingehoren sollen: in 

den Diskurs selbst, d. h. sie sind nicht me.hr au.Barhalb 

de.s Diskurses als. priv:ilagiertes Signifikat selbstpna

sent, sondern als Konatruktion des Diskurses. projiziert. 

Die poststrukturale(--istische) Be~reiung des Texts 

vom Logos oder von einer logozenti'ischen Vergangenheit, 

und die (\viedar- )Herste.llung seiner Gegenwart haben 

also sich im Zeichen dieser Sakularisation vollzogen. 

4.1. In Derridas 1 Grammatologie 1 \verden allerdings 

jene nmetaphysisch-theologischen \rlurzeln" de-konstruktiv 

behandelt, wovon unsere Sprache und unser Denken durch

drungen sind(2): nnie Differenz zwischen Signifikat und 

Signifikant gehort zutiefst in die Totalitat jener gra

Ben, von der Geschichte der Metaphysik eingenommenen 

Epoche; ausdrlicklicher und systematischer artiku+iert 
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sie sich in der begrenztereh Epochs des christlichen 

Schopfungs- und Unendlichkeitsglaubens, der sich die 

I'1ittel der griechischen Begrifflic.hkeit zunutze macht. 

Die Zusammengehorugkeit ist wesentlic.h und unauflosbar: 

man kann die Bequemlic.hkei t und die 1 wissenschaftliche 

ltJahrheit' des stoischen und spater des: mi ttelalterli

chen 9-egensatzes Z'l:vischen signans. und signatum nicht 

w.eiter be.ansprucb-en,' ohne daB man aua:h all seine me.ta-

physisch-theologischen \:Jurzeln mit libernimmt(3). . . . . 
An diesen metaphysisch-theologischen Wurzeln haften 

aber. noch viele weitere verborgene Ablagerungen. GewiB 

kann die semiologische, genauer die. linguistische 

'\Vissenschaft' die Differenz zwischen Signifikant und 
0 Signifikat - also die Idee des Zeichens. - ohne die 

Differenz zwischen Sinnliche.m und Intelligiblem nicht 

aufrechterhalten, ohne gleichzeitig den grundlegenderen 

und tiefer eingebetteten Verweis auf ein Signifikat 

beizubehalten, das als Intelligibles 'bestehen' kann, 

noch bevor es. '"hinausfallt' und vertrieben wird in die 

AuBerlichkeit des sinnlichen Diesseits .. Als Ausdruc.k 

reiner Intelligibilitat verweist es auf einen absoluten 

Logos, mit dem es unmittelbar zusammengeht. In der 

mittelalterlichen Theologie war dieser absolute Logos 

ein unendlic.hes, schopferisches: Subjekt: die intelli-
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gible. Seite des Zeia.hans bleibt dem \vort und dem Ant

litz Gottes zugevJandt./ Es geht ke.ine.sfalls darum, diese 

Beg;r-iffe 'zuru.ckzuweisen'. Sie sind notwendig, und zu

mindest heute laBt sich fur uns ohne sie nichts mehr 

denken •. Es muB vielmehr die systematische und histori-

sche Verbundenheit von Begriffen und Gesten des Denkens 

evident ge_macht werden, die man oft unbedenklich glaubt 

voneinander trennen zu konnen. Das Zeichen und die Gott

lichkei t sind am gleia.hen Ort und zur gleichen Stunde 

ge.boren. Die. Epoahe des Zeichens ist ihrem ~Jesen nach 

theologisch. Sie. wird moglicherweise nie enden. Dennoah 

zeichne.t sic.h -ihre hiatorische Vollendung( c.loture) 

ab(4)". Diese. grundlegende. Differenz zwischen Signi

fikat und Signifikant, Sein und Schein, Prasenz und 

Re.prasentation, Logos und Text, darf also nicht ohne 

weiteres zuri..ickgewiesen werden; vielmahr mussen ihre. 

f-lechanismen(und List, Heuchelei und Tyrannei?) sichtbar 

ge.mao.ht warden, indem man diase Begriffe und Begrifflia.h

keiten, ohne die. man - heute - nieht auskommen kann, 

ohne dia das Denken und dia Dekonstruktio~ des Denkens 

unmoglich ware, aneignet und in und aufs Spiel setzt(5), 

auch wenn man Gefahr Hiuft, ". • • immer wieder dem zu 

verfallen ( ••• ), was sie(die dekonstruktive Bewegung) 

dekonstruieren mochten(6)". Die Abwer.tung der ~heologie 
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des Zeichens, des Logozentrismus und der logozentri

schen Theologie kann nur dann vollzogen werden, wenn 

man dem Eingebet~etsein seines Selbsts(der eigenen Tex

tualitat und Gegenwart) in ihr voll ins Gesicht blickt, 

oder aber wenn man sie(die Theologie/die kritischen 

Begriffe) "in einen vorsichtigen und minuziosen Diskurs 

(einbettet)", " •.. die Bedingungen, dia f-'Iitte und die Greri

zen ihrer Wirksamkeit markiert 11
; es "muB mit iiuBerster 

Sorgfalt ihre Zugehorigkeit zu jener Maschina bezeich

net \verden, die. mit dies en Begriffen zerlegt warden 

kann(7)". "Unser bereits angedautetes: MiBtrauen ge.gen-. 

liber der Differenz zwischen Signifikat und:Signifikaat 

Jder gegenlibar der Idee des Ze.ic.hens im allgemainen 

zwingt uns aogleic.h zu einar Prazisie.rung: wir mi.B

trauen ihm nic.ht von einer Instanz dar abwesenden, dam 

Ze.ichen vorgiingigen, iiuBerlichen oder libergeordneten 

\'Jahrheit, nicht von dam Ont aua., an dem ea die Dif~.e

ranz nic.ht mehr gibt •••. Uns besdhaftigt das, was im 

Zeichenbegriff - der auBerhalb der Gesc.hichte der Philo

sophie(der Prasenz) 1:1eder existiert noch je funktioniert 

hat - von dieser Geschichte systematisch und genealo

gisch bestimmt bleibt"(ebda.). Und ferner: "Die Bewa

gung dieser Dekonstruktion rlihrt nicht von auBan an die 

Strukturen. Sie sind nur moglich und wirksam, konnen nur 
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etwas .ausrichten, indem sie diese Strukturon bewohnt; 

sie in bestimmter Weise bewohnt, denn man wohnt bestan

dig und urn so sicherer, je weniger Zweifel aufkommen. 

ryie Dekonstruktion hat notwendigerweise von innen her zu 

operieren, sich aller subversiven, strategischen und oko

nomischen ~1ittel del! alten Struktur zu bedienEG das heiBt, 

ohna Atome und Elemente "U>n ihr absonde.rn zu k.Onnen.Die 

Dekonstruktion wird immer auf bestimmte \'Ieise dur<lh 

ihre eigene Arbeit v.orangetriebe.n(8)". 

4.2. Soll die fortwahrenQe Uekons~uktion deD 

bestandigen Theologie Qinen s·olch radikalen Bruc.h ven

ursachen, daB man niemals und nie wi~e~ einer Religio

sitat v:erfallen se.in wird, dall die Spann1ing d:.er Raligio

sitat flir immen ausgeloscht und flir unnotig erwiesen 

wird? Sell die. konsequente Hinwendung zum Taxt, zum 

Das~n, zur Gegenwart und Existenz uns wieder in ihr~ 

Netze einfangen und einem zukun:fts,... und aussichtslosen, 

selbstge£allig endlosen Im-Kreise-Laufen ausliefern? 

Laut Derrida nicht unbedingt, denn dieser Bruch selbst 

soll'auf eine noch 'unnennbare Zukunft' verweisen: "Zu

gleich gilt es, die Spalta. ausfindig zu machen, durch 

die, noch unnennbar, durchschimmert, was nach der Voll-

~ endung(outre-cloture) kommt(9)". Wenn Derrida jedoch 

liberhaupt das Ende(fin) der (theologischen) 'Epoche 
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des Zeichens' bezweifelt - denn wahr.haftig wlird.en die 

Wissenschaft, die Schrift, die Wissenschaft von der 

Schrift, und derglaichen, die alle metaphysischen und 

theologischen Fessel abwe.rfen wollen, niemals. als sol(lh~, 

als Einheit, Kohiirenz. und Selbs.t auf.treten konnen, da ~ 

sie seit je durch eine 'historiaeh-metaphysis~e Epo-

a.he de.terminiert' , pra-dete.rminie.rt sind, und da die 

Abwerfung .dieser Instanzen den Ver.lust das Selbstes 

bedeuten wlirde -, sa si. eht er tfot.zd.e.m dia r1oglichkei t 

ihrer Geschlossenheit oder Vollendung(beide 'clotu~e'), 

und· zwar darin, daB man "ihre Positivi tat so wei t wi.a 

moglich (sich) entwickeln" liiBt; ge:m.de in dieser Ba

wegung - der Dekonstruktion, der Dislozierung einer 

Epoche - verzeichnet sich "die .Irre(errance) eines 

Denkens, das tre.u und aufmerksam auf eine unaufhaltsam 

l·:owmendc ':Jel't gerichtet 1st, die, jensei ts der Geschlos

senheit(cloture) des 1:Jissens, sioh der Gegenwart kund

tut(10)". Han ware vielleicht vollig berechtigt, in 

dieser Hoffnung auf eine neue i'Je.lt, in und trotz der 

Demolierung der Theologie, eine gewisse.- utopische?! -

Religiositat zu erblicken, die seit jeher das mensch

lieha Handeln und Denken vorangetrieben zu haben sc.he.int, 

egal welche Formen si e auah immer angenommen hat - die 

chriatlia.he Vorstellung vom Paradiea, die Utopien dar 
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Renaissance, Aufklarung und Moderne, Amerika, der 

kommunistische Staat, der Ubermensch/Zarathustra, das 

Tausendjahriga Reich, 'Ram-Rajya', uaf. Derridas Vor

stelluhg (o<ier Traum?) v:on d.e.r Zukunf.t ist allerdings 

von einem jeweils preldiren oder subtilen, aber wesent

lichen Unterschied ausgezeichnet: Er hat sorgfaltig 

vermieden, diese kommende. Welt auf irgendeine V/eise 

im voraus zu bestimmen, zu bezeichnen oder (sich) vor

zustellen. Er entwirft kein Bild, oder keine positive 

Kartographie dieser 'unaufhaltsam kommanden Welt'; er 

schlagt nur vo~, hofft sogar darauf, daB bei der Dekon

struktion der Masse von uberlieferten Begreifflichkeiten 

und Zeichensystemen Spalten und Risse in ihnen sich auf-

· tun wlirden, durch die diese Klinftige, Noch-zu-Kommende 

w~e hindurchscheinan konnen. Darrida erkennt die Ge

.fahr der a priori Bazeichnung und Baschreibung dieser 

. noah .unnennbaren Zukunft., denn dies llilirde die Vol~an

dung der Epoche, des Zaiahens nur verzagern; er gibt 

auch die vollatandige Unmo.glic.hkeit einer solchen Be

Zeichnung zu: 11 De~ Vorgrif.f auf. CfiEL Zukun.tt ist nur in 

Gestalt aer absoluten Gafahr mog~i~h. Sie ist daa, was 

mit der konstituierten 'Normalitat. vollstandig briaht, un~ 

al.s:o nur in Gestalt. dar Monlttruositat ai<Xh kundtun, sich 

prasentieren kann. Flir diese klinftige Welt und flir das, 
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was die \'Jerte von Zeichen, gesprochene.m \\Tort Wld Schrift 

in ihr erschutte'rt haben wird, was WlS hier vollendete 

ZukWlft setzen lii.Bt, gibt es noch keine Devise(11) 11
• 

Dieser zaghafta und vorsichtige Optimismus 

Derridas flihrt zur frohlichen Bejahung des Mythos und 

der unbegrlindeten Spiels. In seinem Essay 'Die Struktur, 

das Zeichen und das Spiel'(12) entdeckt er die Moglich

keiten. einer ErlosWlg von dar Geschic.hte der Metaphysik 

und der Onto-Theologie, die das Dasein des Menschen 

immer charakterisiert, dessen Leiden und Angste aus

gernaeht haben. Erstens ist diese Moglichkeit in dern 

'Ereigniis' eines Bruches in der Geschichte des Begriffs 

der Struktur zu sehen: Vor dem 'Ereignis' sai die 

"Strukturalitat der Struktur •••• immer wieder ne.utra-

lisiert, reduziert" worden, "und zwar durch eine.n Ge.s-

tu:s, der de.r Struktur ein._Zentrum gebem und. si. e auf 

e.inen Punkt der. Prasenz, arut einen festen Ursprung 

bazi.ehan wo:Llte. Dies.es Zentmun. hatte nicht nur dia 

Autgabe, die Strukt.ur zu orientiea.en,. ins Gleichge.wicht 

zu bringen und zu organisie.ren ..•• , s:ond.ern e.a sollte 

var ~lem daflir Sorge tragen, daB das Organisations

prinzmp de~ Struktur dasjeniga in Grenz2n hielt, was 

\vir das Spiel der S.truktur nennen konnten(13)". Aus.. 

d~-~~ Zentru.m. hera us, od:e.r be.ss-.er:-, indem man sfc.h auff 
!;) 

dieaes:. Zentrum be.zog, das im.' klassischen Gedanken' para-
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doxerweise sowohl innerhalb wie auch auBerhalb der 

Struktur liegt, ihr auf jeden Fall entzogen bleibt, 

wail es sie beherrsbht, in bezug auf dieses der Struk

tur libergeordnete, Zentrum also hat man immer die Angst, 

"ins Spiel. verwickelt zu sein, vom Spiel gefesselt zu 

sein, mit Beginn des Spiels immer sohon in dar \'leis.e. 

des Im-Spiele-Seins zu sein", meistern konnen(14): die 

Angst, sich nie. vom Spiel befreien zu konnen; nie in 

diasem Zentrum - Logos:, Prasenz ( "eidos, arc he, telos, 

energeia, ousia /Essenz, Existenz, Substanz, Subjekt/, 

aletheia, Transzendentali tat, BewuBtsein, Gott, r1ensch 

usw~"/15/) - aufgehen zu konnen. Die Geschiahte des 

Beg~iffs der Struktur deakt demna~h eine Bewegung auf, 

ful der die Struktur "aus einer vol~en, dem Spiel (der 

Struktur) enthobenen Prasenz" ge.daaht. wird. ·Dar 1 Bruch 1 

in dieser Geschichte beueichn~~ alsdann die (SeLbst-) 

Kritik diaser Prasenzbezogenhai t, <fer· Metaphysil<: dar 

Pras.enz o<fur des Logozentrismus:. 11 Das Ere..ignis eines 

Bruc.he.s, del! RiB, • • . hat sic h vie.llaic ht in dem Augen

blick vollzogen, als. man damit. beginnan muBte., die. 

Strukturalitat zu. denken, das heiBt zu wiederholen(16)". 

Die~a selbstreflexive Bewagung und die kriti

s.che Prlifung de.s Verlangens nach Zentrum muBten als 

Folge. die Verunsicherung der Selbstprasenz bzvJ. der 

-111-



Idee von der Selbstpr~senz (dea Logos) verursachen: 

"Diese zentrale Prasenz ist aber niemals sie selbst 

gewesen, sie ist immer. schon in ihrem S.ubstitut tiber 

sich selbst hinausgetrieben worden. Das Substitut er

satzt nichts, das ihm irgendwie praexistiert hatte. In

folgedessen muB man sich wohl eingestehen, daB es kein 

Zentrum gibt, daB das Zentrum nicht in der Gestalt eines 

Anwesenden· gedacht werden kann, daB. es keinen natlirli

chen Ort besitzt, daB es kein fester Ort ist, sondern 

eine Funktion, eine Art von Nicht-Ort, worin sich ein 

unertdlicher Austausch v:on Ze.ic·hen ab.spielt. • •• Es: ist 

dies. dar Augenblick, da infolge.. de.r Abwesenheit eines 

Zenirvums. oder eines Urspmmgs alles zum Disku:rs wird 

••• , das hai.Bt zum SysiJ..em, in dem das zentrale., orig)_-

. nare oder transzendentala Signif.ikat niemals abs.o:l.ut, 
' ' 

auEerhalb, aines.. Systems. v:on Differenzen, p:casent ist. 

Die Abw.e.senheit eines transzendental.an Signii'ikats er

waitert das Feld und das Spiel des Ba.zeichnens ins 

Unendliche(1?.)". Von nun an kann man mit dem erklarten 

~iel vor sieh gehen, auf "jegliche Bezugnahme auf ein 

Zentrum, auf ein Subjekt, auf eine privilegierte Refe

renz ," auf einen Ursprung oder auf eine absolute arohe.." 

zu verzichten(18). 

Die Rlicksichtnahme. auf die. Nicht-Zentriertheit · 
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des Diskurses findet ihren Niederschlag in der Aner

kennung de~ Mythos. Derrida hat beispielsweise diese 

WendunE zur My,thologie bei seiner Lektlire von Levi

Strassens 1 1'-lythologiques' und 1 Daa·. Rohe und das Gekoch

te1 hervorgehoben: Erstens verdient kein Mythos das 

Privileg d~? Referenzmythos.(19). Zweitens gibt es 

11 keine Einheit oder absolute.. Quelle des ~1ythos. • •• 

Der Diskurs tiber diese a-zentrische Struktur, als die 

der Mythos zu verstehen ist, kann selbst kein Subjekt 

od.er absolutes Zentrum haben. Will er die Form und die 

Bewegung des Mythos ni<lht verfehlen, muB er die Gewalt

samkeit vermeiden, die darin bestlinde, eine Sprache zu 

zentrieren, die eine a-ze.ntriache Struktur beschre.ibt. 

Man muB hier also auf den wissenschaftliahan oder phi

losophischen Diskurs, auf die episteme, verzichten, die 

dia absolute Forderung stellt., zun Quelle, zum Zentrum, 

zurn Qrund, zum Prinzip usf. zurlickz.ugehe.n. Irn Gegensatz 

z.um epistemis.chen Diskurs muB del! strukturelle Diskurs 

tiber die Iviythen, der mytho-logiache.. Diskurs selbst 

mythornorph sein(20)". \Vir sehen hier allerdings wieder 

Horkheirners und Adornos. These zur Aufklarung ala Mytho

logie, denn der Tatbestand des zentrierten Diskurses, 

indem er hartnackig auf einen ihm sowohl auBerlichen 

wie auch innerlichen, trotzdem aber ihm libergeordneten, 
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immer eiribiGchen fllichtigen Logos oder Pr~senz verweist, 

urn das eigene Da-Sein zu rechtfertigen, erweist sich 

selber im Proze.B des Aufklarens als Mythos, als M;ytholo

gisierung~ Haben nun Horkheimer und Adorno diesa Ein

sicht als Kritik der Aufklarung herangezogen, so ist 

diese bei Levi-Strauss/Derrida zur Instanz oder zum 

·Augenblick der Rettung des Diskurses vor seiner Bewe-

gung zur Zentrierung der eigenen Mythologie und Ge

schichte geword.en: die f'ortdauernde, den Gang de.a 

Diskurses beeintraahtigende, kontrollierende VeEhlillung 

das 1 eigentlichen 1 Mythologismus. durah wie auch immer 

philosophis.che, wissenschaftliche ode.r r.ealistische 

Programme und die ihr /ihnen innewohnende Nostalgia ftir 

Prasenz warden au.fgegeben, und. der M~hos - der 1 eigene 1 

\vie. der 1 andere' - wird. diskursiv odar st11ategiooh in 

vollem Bewu.Bt-Sain tiben de.ssen A-Zentriertheit in unci:; 

aufs Spiel gesetzt. 

Das.. Bewu.Bt-\Verden tibe.r das Im_Spiel-Sein bei 

D~rrida beze.ichne.t in dar Tat einen y.ost-religios.en 

Zustand, d.il hier dies.er Tatbestand nia.ht langer als 

f1is..e..re empfunden wird, wie. es atwa noah bei Rousseau, 

den Expressionisten und den Philosophie dQr Fal~ za 

se.in s.cheint, sondarn aJ.s die Be~reiung an und flir 

sich. Allain dieses Am-Spiel-Leiden und die nicht 
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bew~ltigte Nostalgia flir Pr~senz kBnnen daher eine 

Jeligiositiit im allgerneinen und eine des Expressionis

mus im besonderen kennzeichnen: :·Tach pri:iziser kBnnte 

dieses Leiden als ein Schock angesiohts der Abwesenheit der 

Prasenz im Spiel und der totalen Verspieltheit alles 

dessen, was nach dieser fatalen Entdeckung librig bleibt 

- sei es Sprache, Text, Diskurs.oder das Spiel selbst

charakterisiert vlerden. Oder besser - bildhafter -, 

die ~eligiosit~t ist eben das augenblickliche ZBgern 

an der Schwelle des Spiels, - sie ist gewissermaBen 

die Schwelle -, an derer einen Seite das unendliche 

Spiel auflauert - wern? -, d.h. ein Spiel "unendlicher 

Substitutionen in der Abgeschlossenhait(cloture) eines 

begrenzten · Ganzen". ( "Dieses Feld erlaubt die unendli

chen Substitutionen nur deswegen, weil es endlich ist, 

das hei.Bt, Heil ihr.1 irn Gegensatz zurn unaussc.hBpfbaren, 

allzu graBen Feld der klassis~hen Hypothese etwas fehlt: 

ein Zentruin, das das Spiel der Substitutionen aufhalt 

und be.grtindat" ./21/). Auf dar ande.ran Seite aber das, 

was. Derrida das • begrlinde.te Spial 1 nennt, "das von einer 

beg_rlindeten Unbe.wegthait und einer v:.ersiche.rnden Ge.wi.B

heit(Logos, Prasenz, Go.tt ..• ), dieselberdem Spiel 

entzogen .. ,sind, ausgeht(22)••, und die Totalitat flir sich 

beansprucht. "Die eine (Interpretation der Interpreta-
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tion, der Struktur, des Zeichens und des Dpiels) tr~~umt 

do.von, eino \/ahrheit und eineu Ursprung zu eutziff'ern, 

die dem Spiel und der Ordnung des Zeichens entzogen sind, 

und.erlebt die Notwendigkeit der Interpretation gleich 

einern Exil. Die andere, die dem Ursprung nicht langer 

zugewandt bleibt, bejaht das Spiel und will i.iber den 

I·ienschen. und den Humanismus hinausgelangen, weil I'-'lensch 

der Name des Hesens ist, das die Geschichte der Metaphy

sik und d~r Onto-Theologie hindurch, das heiBt im Ganzen 

seiner Geschichte, die volle Prasenz, den versichernden 

Grund, den Ursprung und das Ende des Spiels g~traumt 

hat(23) 11
• Im Zaichen diese~ Unentschiedenheit be.wegt 

s.ich die Religiosi tat, die jederzeit jeweils auf das 

begrlindete Spie.l der Religion und (Onto-)The.ologie 

zuri.ickzufallen droht, oder im Spiel der unendlichen 

Substitution aufzugehen verheiBt. 

Es hat Ubrigens den Anschein, als ware. Derrida 

·- Jacques Derrida! - selbe.r, in die. Re.ligiosi tat vel!

strickt, indem er i.iber die f>!Oglichkeit des Spiels un

endlicher Signifikatione.n schreibt und die Spalte, 

11 durch die, noch unnennbar, durchschimmert, was naa.h der 

Vollendung(outne-cloture) kommt", ausfindig zu machen 

sich bemi.iht. Noch im Laufe des Schreibens, oder in der 

verborgenen, spielerischen Bewegtheit der ~chrift selber 
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ffiaorkiert sich jedoch die mogliche V.ollendung der rteli

giosi t&t in der \·Jeise des BewuBtwerdens iiber die Be

grenzthei t der begrUnde.ten, zentrieten Struktur, liber 

die Illusion von Prasenz, und tiber die mogliche Freiheit 

von all diesen, indem man sie ins Spiel setzt und dekon

struiert. So kann Derrida die se einander kontr2~ren Be-: 

wegungen, etwa bei Rousseau, Nietzsche und Levi-Strauss 

selber, ausfindig machen. Die gleiche Bewegtheit, als 

ausgehende Religiositat, findet man auch in den Expres

sionisten und ihren Werken(24): Indem die oeuvres dieser 

Autoren die Einheitlichkeit als oe.uvres verlieren, 

stallen sie die Struktur e.iner Religiosi tat auf, die die 

Bedingungen der eigenen Varsc.hwandung in sie.h birgt. 

4. 5. VJir miissen endlich v.or Augen halten, daB dar 

Begriff Religiositat oder der Religiositatsbegriff ein 

problematischer und im Laufe eines die ei~ene Zentriert

heit verwischenden Diskurses ein strittiger ist oder 

sein kann. Es ist so, nicht nur weil zwn Beispiel der 

Poststrukturalismus sich mit den Dekonstruktion der 

jedem inharenten Onto-Theologia begibt und deshalb 

darauf anzudeuten scheint, daB er Raligiositat, Reli

gion und Theologie von sich abgestreift Q~d eine wie 

auch imoer atheitische, a-religiose oder post-religiose 

Position ein flir allemal in Anspruch genomrnen hatte. 
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Auch wenn man, \vie etwa in unserer Derrida-Lektiire, 

eine kuriose Religiosit~t sichtbar gemacht zu haben 

meint, stellt es sich heraus, daB diese stets dem Un

tergang ausgesetzt bleibt~.daB sie sich von vornherain 

dem Tod eingeweiht hat. Vielleicht ist das das 1 VJesen 1 

und die 1 \:Jahrheit 1 der Religiositat, zumal der Religion 

(25). f'1it dieser Einsicht haben wir absichtlich nach 

der strategischen Opposition zwischen Religiositat und 

Religion/Theologie gegriffen und sie als Provokation 

in den Diskurs des Poststrukturalismus in Relation zum 

Expressionismus eingeflihrt. So hat es sich ergeben, daB 

- zum Beispiel - Derridas s.trategische Zerlegung der 

Onto-Theologia das Zeiahenbegriffs, dar zentrierten 

Struktur und des begrlindeten Spie.ls an sich eine fiiia.h

tig oder sich verfluchtigend religiose ist, die mit 

auBerster Sorgfalt sich jeglicher Zentrierung oder Be

grlindung antzieht und deshalb nie Salbst warden kann 

odar will. Bomit scheinen der Ex.gressionismus und del!! 

Poststrukturalismus, das Spiel der Signifikation auf

nehman~, einander naher gatratan zu sein, da beide, 

zusammen mit vielen anderen zerstreuten Texten, kraft 

ihrer Zerlegung eines bestimmten oden. allgemeinen Theo

log~smus einen post-religiosen Zustand(oder religiosen 

Post-Zustand) darstellen, der jedoch vor allem Spalten 

-118-



und Bri.iche in der theologischen Struktur selber aus

findic mnchen muB, durch die eine noch unnennbare, ganz 

~ndere i.iel t, die absolute Post-Hel t sich verkUn.den kann. 

Das, was expressionistisch noch als Tragik empfunden 

\vurde, namlich die 1 neue \Vel t 1 nicht visualisieren, 

re-prasentieren, konkret (sich) vorstellen zu konnen, 

in die alte Sprache verstrickt zu sein, stellt sich bei 

Derrida als Spiel, List und Stratagie, als Strategie 

der Strategie, urn der Theologie und deren Geschichte 

zur Vollandung(cloture) zu verhelfan, urn auf diasa 

Heise alle Reste von Trauel!, Nostalgia und Schuldgefiihl 

von sich abzustreifen und "(das) Spiel der v.Jelt und 

(die) Unsc.huld der Zukunft" zu bejahan, eine "VJelt aus 

Zeic..hen ohne Fehl, ohne \r/ahrheit, ohne Ursprung, die. 

ainer tatigen Deutung offen ist. Diese Bejahung be

stimmt demnach das Nicht-Zentrum anders denn als Ver

lust des Zentrums.Sie spielt, ohne sich abzusichern(26)". 
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SCHLUSS: 

VJas heute mit Postmode.rne/Postindustrie/ 

Postkolonialisrnus/Poststrukturalismus(§) bezeichnet 

wird, also unsere Gegemvart, die. 70er und 80er Jahr-

zehnte, ist sohon in der 'nahen' und 'fernen' Vergang

enheit v.or\verggenomrnen worden. Dies vor allem haben 

wir versucht zu erortern, aber nioht in der Weise, als 

ob die. Gesohichte seit einer Renaissance oder frliher 

si.c.h linea-r bis zur Postmode.rne entwickelt hatte, als 

ob. das Ziel der Ge.sehiahta immer s~hon eine Postmoderne 

ge.wesen ware. Ich darf Wiederholt betonen, daB dar 

rnanQhrnal richtungsloae, unbegr.lindet~ Gang der Gesohichte 

ihre Kontinuitat preisgibt, vielrnehr die Illusion ihrer 

Kontinuitat aufgibt, und Brlia[?.e aufzeigt, in denen die 

Geschichte oder das Subjekt der Geschichte sich mit dem 

Tod konfrontieren muB. VJenn es liberhaupt eine poststruk

turale oder postmoderne Strategie als Positivitat geben 

soll, dann eben jene, die den Todeszustand, die Schwelle, 

oder wie ·auch- sonst Dekonstruktion und Archaologie be

wuBt ins Spiel aufnimmt, um mit den fortwahrenden Prob

lemen des Theologismus und Logozentrismus, des Subjekts 

und der Geschichte, fertig zu werden. Sornit habe ich das 

§Der Einfachheit halber beschranken wir uns hier auf die 
Bezeic.hnungen 'Postmoderne' ode.r 'Poststrukturalismus', 
die v.orlibergehend alla sogenannten 'Post ... '-Stromungen 
benenne.n sollen. · 
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Eonzept der ii.eligiositat wieder aufnehmen konnen, die, 

wie es mir schien,sowohl die Aufstellung von Theolocien

Logozentrismus, netaphysik dar Prasenz, Noatalgie, Sc.huld

BewuBtsein, Religion - wie auch deren Verdrangung und 

Substituierung/Supplementierung.erfordert. Der Post

strukturalismus als Strategie ist allerdings eine solche, 

die die eigene Religiosit~t zwar dekonstruieren, aber 

.~ nicht definieren, nicht beim Namen nennen will - denn 

die Definition, Benennm1g, Begrlindung und Zentrierung 

wurden zur abermaligen Theologisierung flihren; er zer

legt statt derer die Sprache der Theologie mit der se 

bigen, weil er nicht angibt, eine andere, ganz neue, 

unbegrlindete Sprache erfunden zu haben. In analoger 

Weise haben Expressionisten die Sprache ihres bUrger

lichen Daseins zerle.gt oder zerfallt, sowie es die Da

daisten und Surrealisten waiter getan haben. Das 'Neue' 

und das 'Andere' konnen letztendlich nur durch diese 

Art von Zerlegune; re.alisiert werden, so lange dem r-1en

schen keine total neue oder andere Spraohe mit gegeben 

wird. Es gilt im Posts.trukturalismus., vore.rst die sa 

Ausweglosigkeit ins Auge zu fassen, und dann nach Mog

lichkeiten zu suchen, dieser Situation zu entkommen 

bzw. dieser Situation zur Auflosung und Vollendung 

(aloture) zu verhelfen. Dies bildet also das Da-Sein, 
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die Existenz oder die Gegenwart des Poststrukturalis

mus. Auf diese 1ileise werden nicht nur vergangene re

bellische Texte vJie Expressionismus wieder aktuell, die 

ja hie und da, sporadisch und zerstreut, das mogliche/ 

moglichst Andere haben hindurchscheinen lassen durch 

'jene Risse, die sie im Laufe der Traditionszerlegung 

aufgetan haben; sogar die Theologie - logozentrische 

Jiskurse, prasenz-bezogene und nostalgische Texte, zen

trierte Strukturen, begrlinedete Spiele - kann, muB, sich 

wieder aufnehmen lassen, damit die Risse, die sie in 

sich birgt, immer verschwiegen und verdeckt hat, wieder 

aufgetan werden konnen. 

Auf keinen Fall habe ich Religiositat als 

Begrlindung .:t:lir E:xpressionismus undPoststrukturalismus 

v.orgeschlagen. Sie bildet keine Mitte, keinen Anfang 

und kein Ende derer te1tlicher Be.we.gtheit, sie ist kein 

andere.r Nama flir Log_pzent.rismus . ., Logos:, Prasenz, Gott, 

tales odar archa einarsai ts, od.er flir deren Dekonstruk

tion andererseits. Es geht auch nicht an, Expressionis

mus als pra-religios, Poststrukturalismus als sakular 

oder anti-religios abzutun. Wenn sie darauf angelegt 

sein sol len, Theologie zu dekonstruie.ren, dann mlissen 

sie selber Theoiogie, die Sprache der Theologie liberneh

men(libernommen haben), und deshalb die Religiositat als 
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Ausgo.ngspu.TJ.kt ~t;ieder akzeptieren lll1d strategisch prob-------
lematisieren. 

So habe ich, so vorsichtig wie moglich, den 

Begriff Religiositat als strategisches Vorbereitetsein, 

als strategischen Ausgangspunkt der Dekonstruktion vor

gestellt. Dies habe ich hier allerdings sehr zaghaft 

getan, ohne den Be.griff deutlicher zu umreiBen, umrei.Ber: 

zu wollen, um damit die Ankunft des unbegrlindeten Spielf 

nicht langer aufzuhalten. Ich finde in erster Linie, 

daB die Dekonstruktion v:on Onto-Thaologie jeglicher 

Art heute noch aktuell und notwenMg ist, niaht nu~ 

wail die Sprache, dia Wissenschaften, die Klinste und 

andE:}re Diskurse sich v:.on dar Tyranne.i de..r Prasenz(!) 

no<lh nicht ganz be.freit haben. Nicht nur, weil die Froh

liah_keit des unhegri.indaten Spials si<lh immer noch nicht 

angeki.indigt hat (Warum mlissen Fu.Bballkrawallen statt!in-

den?· vJarum mu.B e.in Athlet Drogen nehme.n, um zu gewinne.n? 

\varum muB er deshalb vom Spiel ausgeaehloss.en werd.em? 

Die Bagrlinde..theit de.s. Spiels/Spo:ets selber ist nooh 

allzu groB.). Die Dakons.truktion der Onto-Theo:Logie 

iat au~h aktuell, weil liberall religiosar Fanatismus 

sioh wied~r geltend maaht~ Man hofft, dies sei d.as letz

te Aufbegehren der Religion vor ihrer Vollendung oder 

ihrem AbschluB. 
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Zuallerletzt habe ich hier flir eine Rlick-· 

kehr zum Pietismus pladiert; obwohl man diesen nicht 

an s.ich und unreflektiert v.erwerfen darf, will, muB 

man vorerst· die Bedingungen flir eine.n aufrichtigen 

Pietismus schaffen. Was heute. tatsachlich (nicht bloB) 

im Hamen der Religion und Re.ligiositat getrieben wird, 

kann· uns dem Rest von Frommigkeit, die noch unverstand

licher Heise in uns geblieben sein mag, lebenslanglich 

abhold machen. AuBerdem haben Onto-Theologie, Logozen-

trismus, Metaphysik der Prasenz und Religionen die 

Frommigkeit nie besonders befordert, wohl aber sie und 

blinden Gehorsam verlangt. 

Die Kritik an der Wissenschaftlichkeit darf 

auch nicht als eine (romantische) Abwer~ung der Techno

logie miBverstanden werden. Allem. Anso.hein nach haben 

E~ressionisten wie dia Romantiker des frlihen 19. Jahr

hundarts den \Veg d.er Taehnologiefeindliahkeit beschritten. 

Ob das· Sche.itern dieses Protests zu begrlissen oder zu 

beweinen ist, ist eine offene Fraga.: D.ie Tec.hnologie 

haben wader wir verlassen, noc..h hat sie uns verlassen, 

vielleicht sind wir auf e.ine Stu.:t:e gelangt, w.o wir ohne 

sie nicht mehr auskommen konnen .• Fe.stste.ht nur, daB die 

jev.reils 1 romantisa.he 1 , 1 expressioniatische 1 oder 1 post

strukturale1 Kritik an <fer Wissensa.haftliahkeit einen 
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bestimmten Zentrismus, den sie birgt, vor Augen ge

flihrt hat, und daB diesa Kritik der 5enerellen Bewe

gung der Dekonstruktion der Onto-Theologie und des 

Logozentrismus angehort.Wie Derrida zum Beispiel oft 

genug betont hat, mlissen wir Theologie mit der Sprache 

der Theologie, .die Wissenschaft mit der Sprache der 

~dissenscha:tt selber dekonstruieren, urn auf diese Weise 

das A-Zentrische, Alternative und Andere sich anklindigen 

zu lassen. Die Technologie muB man, auf dieser Stufe der 

zentrischen/zentrierten Zivilisation, si~ bis zu ihren 

auBarstan Grenzen antwickeln lassen, nur so kann man das 

Andere in ihr selbst wahrnehman. 

Zweifelsohne ist die hautiga Variante der Kul

tur und der Technologie ein politisehes Maa.htspiel einer 

bestimmten Zi v:ilisationsstruktur, des Eurozentrismus/ 

A..;erikaze.ntrismus, die die ganze Welt im Bann und Schach 

halt. De.r Zwe.ck der De.konstruktion ist gerade darum zu 

erweisen, daB sie eban eine Variante unter anderen ist, 

daB ihre Herrsehaft a1s Zentrum nicht awig sein muB. 

Die Allgemeingliltigkeit dieser Herrschaft wird jedooh 

bleiben, solange sie als solche anerkannt und angesehen 

wird, solange wir die Peripherien dieser zentrierten 

Struktur a~s unserem Blickfeld ausschlieBen. Die Wissen

schaft hat uns die Fahigkeit des zerlegenden Sehens mit 
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gegeben; dies soll uns ermoglichen, die Zentriertheit 

.seres Blickes selber zu entlarven. Es gibt keinen 

Grund, warum eine alternative, pluralistische, nicht

zentrierte Strukt'ur nicht moglich. sein sollte. Die 

'post-moderne' Sensibilitat hat unter anderern dies 

eingesehen. 
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ANMERKUNGEN 

ERSTES KAF.ITEL 

·1. Georg Heym~ 'EinaFratze', Berlin, 191.1. Hier sei 
der schona Text vollkommen zitiert. Zitiert nach: 
DorlaJilm/Kirsch/Konitzer: 'Klas.sike.rheute, Die Zeit 

.d..e.s Expressionismus', Frankful!b/Main, 1982. S. 29-3D 

Eine. Fratze. 

Unaere.. Krankhei t ist unse.re. Naske. 
Unae.re. Krankheit ist granzanlose. Lange.weile. 
Unaere Krankhe.it ist wie. ein Ext.rakt aus Faulheit nnd 
ewiger Unras.t. 
Unsere Krankhe.it ist Armut. 
Unsere Krankhait ist, riie alle.in sein zu konnen. 
Unsere Krankheit ist, keinen Beruf zu haben, hatten wir 
einen, einen zu haben. 
Unsere Kranl·::hei t ist MiBtrauen gegen uns, e;egen andere, 
gegen das '.Jissen, gegen die Kunst. 
Unsere Krankheit ist Mangel an Ernst, erlogene Heiter
keit, doppelte Qual. JemanQ sagt zu uns: 
Ihr lacht so komisch. WliBte er, daB dQeses Lachen der 
Abglanz unserer Holle ist, der bittere Gegensatz des 
'Le sage I).e rit qu'en tremblant' Baude..laires. 
Unsere Krankheit ist der Ungehorsam gegen den Gott, den 
Hir uns selbst gesetzt haben. 
Unsere Krankhe.i t ist, da.s Gegenteil des sen zu sag en, was·· 
\vir mochten. \vir mlissen uns selber qual en, indem wir den 
Eindruckauf den l"Tienen der Zuhorer be:obachten. 
Unsere Krankheit ist, Faind d~s S~hweigens zu se.in. 
Unsare Krankheit ist, in dem Ende ainas Welttages zu 
l.aben,in einem Abend, der. ao stiakig ward, daB man 
den Dunst seiner Faulnis kaum no~h ertragen kann. 
Begeisterung, GroBe, Heroismus. Fr.liher sah die I:Jelt 
manchmal die S~hatte.n dieser Getter am Horizont. 
Heute"sind sie Theaterpuppen. Der Krieg ist JUS dar 
·.Jelt gekommen, der ewige Friede hat ihn erbf:rmlich be
erbt. 
Einmal traumte uns, wir hatten ein unnennbares, uns 
selbst unbekanntes Verbrechen begangen. Wir sollten auf 
erne diabolische Art hingerichtet werden, man woll te. uns 
~inen Korkenzieher in die Augen bohren. Und wir ~lohen -
im Herzen eine ungeheure Traurigkeit - eine herbstlic.he 
Allee dahin, die ohne Ende durch die trliben Reviere der 
Wolken zog. 
1.'/ar dieser Traum unser Symbol? 
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Unsere Krankheit. Vielleicht konnte sie etwas heilen: 
Liebe. Aber wir mi.iBten am Ende erkennen, daB wir s.elbst 
zur Liebe zu krank wurden. 
Aber et\Jas gibt e.s, das ist unse.re Ges.undheit. -
Dreirnal 'tr:-otzderu' zu sae;en, dreimal in die Hande zu 
::-Jpuc keu vJl~:: e in al te.:u Soldat, und dann wei terzie.hen, 
unsere StraBen f.ort, Wolken des. Westwindes gleich, 
dam Unbekannten zu. 

2. Hurkheime.r/Adorno: 'Diale.ktik der Aufklarung'. 
Vgl. S. 7. 

3. Ebda. Vg_l. 'Vorrede', S. '1-6. Auch S. 7: "Aber die 
':.:VZollends aufgeklarte Eroe. strahlt im Zeic.he.n trium

- t..Rhal.&n Unheils" • 
4. Ebda. Siehe 'Vorrede' S. 3-5. 
5; Ebda. Vgl. S. 7 
6. Michel Foucault: 'Madness and Civilization'. Siehe 

s. 6 
7. Ebd~. S. 6, 7. 
8. Ebda. 3. 7 
9. :Ebda. S. 45 

· '1 0 • Ebd a • S . 46 
'1'1. Ebda. S. 48 
'12. Ebda. i3. 57 
13. Ebda. Vgl. s. 83: Wahnsinn als empirische Form der 

Unvernunft. 
14. Ebda. s. 70 
1~ Ebda. Vgl. S. 205, 206 
16. Ebda. Vgl. S. 42. Sj_ehe auch Reinhard Rlirup: 'Deutsch
-,: .. land im 19. Jahrhundert. 18'15-1871'. S. 20'1 
17. 'Dialektik der Aufklarung', S. 15 
18. Ebda . 

. 19. Siehe Oswald cipengler: 'Der Untergang des Abendlandes' 
s. 1162 

20. '~1adness & Civilization', vgl. S. 46 
21. Ebda. S. 24 · 
22. 'Dialektik der Aufklarung', s. 9 
23. Ebda. Vgl. S. 9, 10 
24. Ebda. Vgl.S. 7 
25. Ebda. 
26. Ebda. Vgl. S. '10-14. Hier wird Aufklarung als ahisto

rischer, anthropologischer Begriff verwendet. 
27. Ebda. Vgl. S. 9, 11. Auch die Verabsolutierung der 

Regel, der Formel, de.r posi tivistischen Ge.setze. 
weist ainen mythologis.ierenden Proza.B auf. 

28. Ebda. s. 12/16 
29. Foucault: 'Phe Archaeology; of Knowledge' • Vgl. u. a. 
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'Introduction'. Das Vorhoben der Hermeneutik selbst 
enthalt die Aufhebung dar artifiziallen Distanz 
zwtoohllll Guh,jo1d; und Objol~;t, und d:Le Aufhehnnt:~ clor 
artifiziellen Identi tat selbs.t, im ProzeE de.s Ver
atehe.ns, des vars.tehend:en Aufgangs de.s Selbstas im 
• Du . .' , im Ande.ren. 

·30. 'Dautschland im 19. Jahrh. •, S. 201 
31 .• Diese Uasensmerkmale der Indufl't:r.de.gEil.Sellsaha!t, durch- • 

setzt von Krisen, waren nichts anderes~ als die logi
sohe Entfaltung der Strukturalitat d..er Aufklarung. Die 
Aufklarung selbst war Krise der Theologie, des blinden 
Glaubens. In dieser Hinsicht war es logisch, daB sie 
der eigenen Waffe, dem wissensohaftlichen Zweifeln im 
Binne Descartes, zum Opfer fiel. 

ZWEITES KAPITEL 

1. Nach Baudelaire/Benjamin etwa die f1itte des 19. 
Jahrhunderts.Sieha Halter Benjamin: 'Die Moderne' in 

.. de.rs.: • Das Paris des Second. Empire bei Baudelaire • • 
s. 576, 577 

2. Siehe Gerard Raulet: 'Zur Dialektik der Postmoderne' 
in Huyssen/Scherpe(Hrsg.): 'Postmoderne. Zeichen ein
es kulturellen 1tlandels'. s. 132-135, 144. Die Moderne 
wird hiell sowohl als Bruch wie auch als Kontinuitat 
(der Aufklarung) aufgefaEt. · 

§. Spe.ngler be zwe.ifelt in • Der Untergang des Aberidlandes • 
auf ahnliche ',.Jeise das "unglaubwiirdig durftiga Schema 
Altertum-I'1ittelal ter-Neuzeit", e.r kritisiert auch den 
die.sem chronologise.hen Schema inharenten Eurozantris-
'mus. s. 21. 

3. Roland Bart he s: 'I'Iythen des All tags' , Frankfurt/Main 
1964. 

4. Frederic Jameson: 'Zur Logik der Kultur im Spatka
pitalismus', in Huyssen/Scherpe: 'Postmoderne'. 
Siehe s. 57, 58 

5 •. Klaus R. Scherpe: 'Die Dramatisierung und Entdrama
·tisierQng des Untergangs• in Huyssen/Scherpe: 'Post
moderne'. 

6. Archimedes z.B. Er war als Erfinder. von I'1aschinen 
auch Aufklarer. Vgl. 'Untergang des Abendlandes• 
Die Ent-Deckung/Erfindung liegt in unserem Blut. 
s. 1186 

7. Vgl. Heinrich v. Kleist: •Uber das Marionettenthea
ter•, in 'Vlerke in zwei Banden', Berlin, 1tleimar, DDR, 
1983. Erster Band. 

8. Ebda • S • 315 
9. Vgl. Benjamin: 'Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 
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10. 

11. 

12. 

technischen Re.produzierbarkeit 1
, s. 474: "IoJit der 

Photographie war die Hand im ProzeB bildlicher Re
produktion zum ersten Mal von den wichtigsten klinst
lerischen Obliegenheiten entlastet, welche nunmehr 
dam ins Ob.jaktiv blic.kenden Auge allei~ zufielen". 
In diesem Sinne ist wohl die Maschine, wie bei 
Rousseau die Schrif.t, ein Supplement; sie repra
sentiert einerse.it.s, und. verdrangt <lie Prasenz 
(das schapferische Subjekt) andererseits zugleich. 
Vg;L. Derrida; 'Grammat.ologie 1

, u.a. S. 250 
Vg;L. 'D~s Kunstwerk ••• '. Benjamin zeigt, wie im 
Film die Apparatur in die vJirklicilikei t eindringt. 
Sie mu.B sich aber zurlickziehen, und zvvar anhand des 
Kunstgriffs des So.hnftts:, um den 11 appa:ratfreien As
pekt der \·Jirkliahkeit" wiederzugeben. Siehe s.- 495 
Die Bezeichnung 1 sc.iena.a-fiction' ist von Bedeutung. 
Sie impliziert die Verd.ammung dies.er Gattung als 
Fiktion durc.h eine ofiizielle/institutionale Wissen
s<lhaft. Se:lbst ala F:tkticn aber entzieht sie sich 
der offizie.ll wiss.ensehaftlichen Kontrolle, und, die 
Peripherie ~eser i'lissenschaftlichkeit liberschrei
tend, dringt zu jenem Bereich vor, der von der f"iacht 
ohnehin zum Schweigen gebracht worden ist. Dieser 
Subversion entsprechend betreibt der Staat seine 
eigene Version der 1 science-fistion', inde.m er dar 
Masse die vollen Implikationen s.einer Tec.hnologie
polotik verheimlicht. \vas die Masse zu Gesicht be
kommt, ist die Verhei.Bung eine.s permanenten Wahl
stands durch ~~chnik und Konsum und die (angeblich) 
wohlwolloende Autoritat einer verstaatlichten Tech
nologie. 
Vgl. 'Das Kunst\·Je.rk •.. 1

, Benjamin. Die maschinella 
Produ:.Ction ist flir B. irnmar nur Re.-produktion, BO 
die Aura des Originals zugrunde geht. 11 Noch bei der 
hochstvollendaten Rapr.oduktion fa11t aines aus: das 
Hier und Jatzt des. Kunstwarks - aein m.inmaliges. Da.
sein an dem Drte, an dam es aich bef.indet. An diiesem 

·einmaligen ~asein aber und. an nichts sonst ~ollzog 
sic.h die Gaschic.hte, der as im Laufa seines Bestehen:s 
unterworfen gevJesen ist 11 .s. 475. "Die ursprlingliche 
Art der Einbettung des Kunstwerks in den Traditions
zusammenhang fand ihren Ausdruck im Kult. Die al
t~sten ~unstwerke sind, wie wfr wissen, irn Dienst 
elnes R1tuals entstanden, zuerst eines magischen 
dann eines religiosen".S. 480. "Als namlich mit ' 
d.em ersten wirklich revolut.ionaren Reproduktions
mittels, der Photograpnie. • . . die Kunst das Nahan 
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der Krise spUrt, ••• , reagiert sie mit der Lehre 
vom l 1 art pour l 1 art, die aine Theologie der Kunst 
ist. Aus ihr ist dann w.eiterhin geradezu eine nega
tive Theologie in Gestalt dar Idee einer 1 reinen 1 

Kunst hervorgegangen, die nicht nur jede soziale 
Funktion sondern auch jede Bestimmung durch einen 
gegenstandlichen Vorwurf ablehnt •••• die taohni
sche Reproduzierbarkeit des.Kunstwerks emanzipiert 
dieses zum e.rsten Mal in der. Weltgeschichte von 
seinem parasitaren Dase.in am Ritual. Das reprodu
ziert~ Kunstwark wird in immer staigerndam MaBe 
dia ReP.roduktion ainas auf ReprodUktion angelegten 
Kunstwerks".S. 481. 

14 .• Ebda. 
15.. Ebda. Siehe s.. 476, Anmerkungen 2, 3 
16. Ebda. S. 479 
1?.. Ebda. 0. 480-484 
18. Ebda. s. 481, Anm. 8 
18. Ebda. S. 476, Anm. 3 
20. Ebda. s. 480-481 
21 • Ebda. S. 480-484 H 

22. Ebda. t1, 476,477• 11 
••• das ~bild d.es Originals in 

Situationen bringen, die dem Original selbst nicht 
~rreichbar sind. Vpr allem maa.ht ihm mogliah, dem 
itufnehmenden entgegenzukommen .•• 11

• 
11 Es lie.gt eben~ •; 

so, daB die Malerei nicht ims..tande.. ist, den Gegens.tand 
I ainer simul tan en Kollekti vrezeption darzubieten, w.ie 

es von jeher flir die. Arohitektur, wie as einst flir 
das Epos zutraf, wie es heute .fur den Film zutrif.:t:t". 
s. 497. 

§1. 1 Dialektik der Aufklarung'. Vgl. u.a. S. 111 
23.'Rlirup: 'Deutschland im 19.Jahrh. 1

• Vgl. S. 202: 
"Allmahlich kamen auch die. neuen Zwe.ckbauten dazu, 
die groBen Bahnhofs., die Ma.rkt- und Ausstellungs
hallen, die Borsengebaude al.s • Tempel des Kapi ta
lismus I ' schlie.Blioh die machtig,en ImQOniarbauten 
der Justiz, in d.enen sich der b.lirgerliahe Staat 
in s.eine:c erd:rlickendan tlbe.rmacht. gegenti.ber dam e.in
zelnen BUrger zur Geltung brachte". 

24. Vgl. 'De.r Untergang des Abendlandes 1
, S. 1187. 

Die ersten 1 modernen 1 Maschinen im 18. und fnlihan 19. 
Jahrh. wurden von Handwerkern, deren hrbait aia liber
nehmen sollten, ala. Werk des Teufals denunziert. 
Dabai haben dies.e Arbe.iter nicht zu unra.cht um Ar
beitslosigkeit und ihr.e Existenzg~undlage gebangt. 
1 f'laschinenstlirmung 1 v:on Handwerkarn tind entlassenen 
Industriearbei tern waren keine sel.tenen Ere~gniss.e 
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in den frlihen Jahren de.r Industria revolution. 
25. Ebda. 8. 1191. (Auch Lukacs: 'Gr.oBe und Verfall des 

Expressionismus', S. 76; auch 'Dialektik der Auf
klarung.) 

26. Ebd~. Vgl. u.a. S. 66~ 
27. Benjamin: 'Der Flaneu~', Zitat Engels, S. 560 
28. 'Unte.rgang d. Abendl.', s. 662 
29. 'De.r Flane.ur', s .. 569 
3..0 •. Ebda. S. 543, Zit at Baudelaire: "Der Beo bac.hter ist 
· ain Flirs.t, de.r Uberall im Be.sitza seines Inkognitos 

is.t". 
31. Ebda. s. 548 
32 • · Ebda. S • 549 
33 ... Ders.: 'Die !~'lode nne' , S. 5.77 
3Lb. Ebda. S. 572, Anm. 
3~. Jameson: 'Zur Logik der Kultur ••• ', S. 46 
36. Zum Beispiel Dia.ke.ns, Poe, Baudelaire. 'Der Flaneur' 

s. 552 
37. Ebda. Auch 'Die Moderne', s. 557 
38.. 'Die NGdre.ne.' , S. 578 
39. 'Der Flanaur', s. 550 
4D. Ebda. s. 545, Zitat E.A. Poe: "Die. Zei.t ist nic.ht 

fern, da man v.emrtahen nrd, daB eine Li teratur, 
die sich tieigert, brUder1ich ~ereint mit der Wissen
schaft und mit dar Philosophie ihren Weg zu machen, 
e.ine morderische und selbstm3rderische Literatur ist". 

41. 'Deutschland im 19.Jahrh.' s. 199 
42. 'Der Flaneur', s. 545 
43. 'Deutschland im 19. Jahrh.', s. 199 
44. Ebda. s. 199-201 
45. Ebda. s. 202-203 
46. Ebda. 
4.7 •. 'Dialektik der Aufklarung', S~ 107. 
48. Selbst diesa. descartess.che Ro:rmer. 'dekonstruiert' 

das Subjekt, indam sia zugleioh dess.en dasein be-
hauptet.·Die beidan Sinne. des 1 CGgito 1 - ich denke, 
ich zweifla - nehman ihm seinapraexistierende. Ein
heit und·Selbs.tsicherheit. Es wird zur bloBen r-Ion
tage v.on Denke.n reduzi.ert. Der Zwe.ifel wird gegen -:·, 

· dessen Urhe.ber ge.richtet. 
49. M. Foucault: 'The Archaeolog;)f o.f. knowledge'. Siehe 

S. 12-15. Die Funktion der Gesehiohtschreibung sei 
u.a. die Wiederheratellung dar PriviLegien des 
Subjekts. 

50. Vgl. Derrida, 1 Grammatologie', u.a. S. 27-29 
51. 1 Das Kunstwerk ••• 1 

, s. 491 
52. Ebda, s. 481 
53. Ebda. s. 495 
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54. Ebda. 
55. Ebda. S. 482 

DRITTES KAPITEL 

1. Die gleiche Frage stellt sich Le~i-Strauss, wenn 
er die Bororo-Mythen analysiert. Siehe. Derrida: 
'Dia Struktur, das Zeaohen und d.as. Spiel', S. 432 

2. Gottfried Benn: 'Einlaitung' zu 'Lyrik des ex
pre.ssionistischen Jahrzehnts) , 8.6 

3. Wilh. Knave.la: 'Expressionismus~ und Religion', 8.6 
:J.l-. Kasimir Edschmid! 'E:Jq>ressionismus in der Dfuhtung_' 

s. 274 
5. Benn:.s. 8 

·6 •. Ebda. s. 1'1 
7. Ebda. s. 13,'14 
8. Siehe Lavi-Strauss .... Zi tat in 'Die. Str.uktur, das. Ze.i

chen u.11d das Spiel' , S. 434: 11 
••• Die l'-1usik und die. 

I"l;)jthologie konfrontieren den f1enschen mit virtuel.len 
Objekte.n, von. denen alle.in del! Sahatten aktue.ll-:-.. 

. ist .•• Mythen haben keinen Autor ••. ", und zugleich 
.Derrida: 11 

•• , de.n philosophisehan ode.r epistemolo
gischen Anspruch auf ein Zentrum als mythologisch, 
das haiBt als eine historische Illusion e.rsc.heinen" 
(lassen). 

9. Knevels, 8.6 
'1 0. Edsc.hmid 1 S .S274 
'1'1. Die differance van Derrida etwa in diesem Sinne. 

Vgl. 'Grammatologie', s. 247,248. Das £e£ft von 
Heidegger. 

'12. Grammatologie: S. 36,37 
'13. \val t VJhi tman: ' A backward G lanM oe' r trave.l' d roads' 

In de:rs.: 'Leaves of Grass', (the 1892 edition), 
New York, 1983. s. 442 

14. Ebd.a. Siehe 'Introdua.tion' von Justin Kaplan. 
'15-'18. Foucault: 'Archaeology of Knowledge', s. 22-25 
19. Knevels. S. 1 
20. Ebda. s. 8 
21. Ebda. S. 5 
22. Siehe Andreas Huyssen: 'Postmoderne: Eine amerikani

sche Intern~tionale?'in Huyesen/Scherpe:. 'Postmoderne' 
S- 31-40.· S1.ehe auch Anm(§), zweites Kap1.tel. , 

23. 'Archaeology of Knowledge', siehe. S. 17: "Hence the. 
cautious, stumbling manner of this text: at every 
turn, it stands back, me.asures up what is before 
it, g~oaps towards its limits, stumbles against 
what 1.t does not mean, and digs pits to mark out 
its Olrffi pa.th. At. every.~ turn, it denouna..es any pos-
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sible confusion. It rejects its identity, vJith
out prev.iously stating; I am neither this nor 
that. It is not critical, most of the time; it is 
not a \'IBY of saying that everY. one is. Hrong. It 
is an attempt to define a particular site by exterio
rity of its vicinit~; rather than trying to reduce 
others to silence, b~ claiming that what they say is 
worthless, I have tried to de:fine this blank space 
f"£om which I s.peak and which is. slowly taking shape 
in a discourse that I still feel to be so precatious 
and so unsure •••• 'What, do you imagine, that I 

take so much trouble and so much ple.as.ure in writing, 
do you think that I would keep so persistently to 
my task, if I were not preparing - with rather a 
shaky hand - a labyrinth into which I can venture, 
in which,I can move my disc.ourse, openins up under
ground passages, forcing it to go far from itself, 
finding overhangs that reduce and def.orm. its i tinera
ry, in which I can lose myself and appear at last 
to eyes that I will never have to meet again. I am 
no doubt not the only one who wnites in order to have 
no face. Do not ask who I am and do not ask me to 
remain the same; leave it to our bureaucrats and our 
'police to se.e. that our papers are in order. At least 
spare us their morality when we write". 

24. Vgl. Peter Gay:' \Veimar Culture', auch Hermann Glaser 
'Aktion Vatermord', in ders.: 'Literatur des 20. 
Jahrhs. in fvloti ven' • Band: I, S. 201. . 

25 .... ob es vor dem alltaglichen kulturellen ~edonis
mus noah zu retten ist. Siehe Knevels, S. 7 

26. Ebda. S. 7,8 
27. Vgl. Christoph EJ..c.kman: 'Denk- unci. Stilformen des 

Expressionismus', ab S. 108 
28. Nietzsches 'Zarathustra'. 
29. Eyckman: .S. 64. 
30. Vgl. Uolfgang Rothe.:. "Dar .txpressionismus11

, s. 43: 
'Die dialektis.che bzw. neg·ativ.e. Th.eologie. ode:c Theo-
logie_ der. Kcisis •.. ' · 

31. Vgl .. Robert Young: 'Poststructuralism, an Introduc
tion', S. 15. Siehe auch 'Grammatologie', 'Die Struk
tur, das Zeichen und das Spiel' 

32. Vgl. 'Bastelai' in 'Die Struktur. Das Zeichen ••• ' 
s. 431, 432 

33. 'Eyckman, s. 114 
34-• Ebda. S • 11 0 , 112 
35. Siehe erstes Kapitel, Anm. 1 
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36. 

37. 

des 

. 38. 

39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
~. 
45. 
46. 
47. 

Klaus Scberpe: 'Dramatisierung und Entdramatisie
rung des Untergangs'. S. 270 
Die Moderne Wirklichkeit ala Montage impliziert 
diese Blindheit. Die Verblendung bezieht sich je
doch auf einen bestimmten, vorkonstruierten Blick, 
wogegen die totale Verblendung die totale Emanzipa
tion des Sebens erflillt: Die umriBlose Welt~ist 
eine freie; das blinde Subjekt wird visionar, weil 
seine Sicht nun liber die Grenzen des Auges und den 
photographisch aufnehmbaren Horizont hinausgeht. 
Diese homerische-Kompetenz ist der Wissenschaft und 
der Theologie fremd, die hartnackig auf dem Privileg 
Auges beharren. Der allermodernste Photoapparat und 
das technisch vollkommenste elektronische Mikroskop 
oder Fernrohr zelebrieren und setzen fort den 
wissenscbaftlichen Siegesmarsch des Auges des Sub
jekts. Vgl. Craig Owens: 'Der Diskurs der Anderen: 
Feministinnen und Postmoderne' in Huyssen/Scberpe: 
'Postmoderne', S. 185, 186: "Das Auge, so meinte 
Hegel ••• , befindet sicb in einer rein theoretischen 
Beziebung zu den Objekten, und zwar durch die Ver
mittlung durch das Licht, diese immaterielle Mate
ria, die Objekten wirklich ihre Freiheit laBt, sie 
beleuchtet und erleuchtet, ohne sie zu verzehren~. 
Aber: "Die f'eministische Theorie verbindet aller
dings die Privilegierung des Sehens mit dem sexuellen 
Privileg. Freud identifizierte den Ubergang von der 
matriarchaliscben zur patriarchalischen Gesellschaft 
mit der gleichzeitigen Abwertung des Geruchssinns 
und seiner sexuellen Bedeutung und dem Aufkommen 
einer vermittelten, sublimierten visuellen Sexua
litat" • 
Scherpe: 'Dramatisierung ••• ', s. 271. Es handelt 
also von der unaufhaltsamen Entmachtung des Subjekts, 
die von seiner eigenen Maschinerie eingeleitet wird. 
Ebda. s. 270. Zitat Baudrillard. 
'Grammatologie', s. 246, 247 
Ebda. s. 24 
Ebda. S. 23 
'Archaeology--', s. 14 
Ebda. s. 45 
Vgl. 'Weimar Culture'; u.a. 'Hunger for Wholeness' 
Vgl. Vietta/Kemper: 'Expressionismus', ab s. 31 
Vgl. Eyckman, "Der de.us absconditus, der Gott der 
Qual, Rebellion gegen Gott, der hilflose Gott, Go~t 
als Menschenwerk, Gott ala utopische Enthilllung des 
wahrhaften Menschenreiches" usw. s. 77-107 
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48. Vgl. Eckart von Sydow: 'Das religiose BewuBtsein 
des Expressionimus', 1918/19, in Anz/Stark: 'Ex
pressionismus: Manifeste und Dokumente ••• ', Siehe 
s. 244: "Denn das Wesentliche, was die moderne Kunst 
aus der christlichen Mythologie libernommen hat, ist 
nicht der Gedanke des transzendenten, personlichen 
Gottes, den eine Kluft vom Menschlichen und Weltli
chen trennt, sondern die Konzeption des Erz-Engels. 
Kaum ein Lyriker wagt den Namen Jehovas zu nebmen 
•••• Nur der Engel tritt im Strahlenglanze seines 
Lebens auf. Denn der moderne Mensch ist zu selbst
bewuBt geworden, als daB er eine ewige Wirklichkeit 
jenseits der Sternenwelt sich dulden konnte ••• 
Ewigkei~, Gottlichkeit. HierfUr ist Symbol der 
Engel: der ist nicht identisch mit der Ewigkeit 
Gottes, sondern nur ihr Werkzeug; Er ist nicht ideo
tisch mit der rastlos flieBenden Momentaneitat des 
Augenblicks der Menschlichkeit, sondern nur deren 
idealisiertes Ahnlichkeitsbild. So ist er rastloser 
Bote aus dem Jenseits in unserer Welt, Mittler ••• 
zwischen Mensch und Gott, der wahrhafte Ubermensch 
und Untergott. So schwebt er inmitten de~.ungeheuren 
und doch stetig von ibm durchflogenen Kluft, die 
Gott vom Menschen trennt, - aber dem Schopfer doch 
irgendwie naher ala dem Menschen". Vgl. auch: 
'Grammatologie', 'Dieses gefahrliche Supplement.' 
Ab S. 244. 

49e Vgl. Luk~cs: 'GroBe und Verfall des Expressionismus' 
50. Ernst Bloch: 'Diskussionen liber Expressionismus' 

s. 274 
5.1. Ebda. s. 270,271 
52. Ebda. s. 271,272 

VIERTES KAPITEL 

1. Jameson: 'Zur Logik der Kultur ••• • S. 56 
2. Grammatologie. Vgl. u.a. s. 13, Anm. 3 
3/4. Ebda. s. 27/28 

5~. 'Die Struktur, das Zeichen und das Spiel', vgl. 
s. 425/426/430 

6. 'Grammatologie', s. 29 
7. Ebda. "Unser bereits angedeutetes MiBtrauen ••• " 
8. Ebda. s. 45 
9. Ebda. s. 29. Auch'Archaeology ••• ', s. 17 

10/11. Ebda. s. 15 
12. In Derrida: 'Die Schrift und die Ditferenz', 1967. 

Frankfurt/Main, 1972. 
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13. Ebda. s. 422 
14. Ebda. Vgl. S. 423 
15. Ebda. Siehe S. 424 
16/17. Ebda. Vgl. auch meine 'I'hese zur 'religiosen 

Leere', Kapitel 3, S. 84/85; vgl. auch den 'Kapi
talwert des Fetisches', Kapitel 2, s. 41-43. 

18. Ebda. S. 432 
19. Ebda. 
20. Ebda. s. 433 
21. Ebda. s. 437 
22. Ebda. s. 423 
23. Ebda. s. 441 
24. Nicht nur! Siehe Kapitel 3, Anf'angs • 

. 25. Vgl. meine M.A.-Dissertation, JNU, 1987, Kap. 1 
26. 'Die Struktur, das Zeichen und das Spiel', s. 441 
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