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Welt in Bewegung: 
Revolution! 

Bilder als Medien der Veränderung 

D e n Begr i f f en der V e r ä n d e r u n g u n d B e w e g u n g ist m i t 
Logik k a u m b e i z u k o m m e n . D e n n sie def in i to r i sch fest
n a g e l n h i e ß e , i h r e m Sinn z u w i d e r h a n d e l n . I n der Phi
losophie , die sich ü b e r das , was vor a l l em D a s e i e n d e n 
ist, d e n Kopf zerbr ich t , ist d a h e r e in m e h r ode r weni
ger bi ld l icher A u s w e g a u s d i e s e m D i l e m m a z u ver
z e i c h n e n , spr ich: V e r ä n d e r u n g u n d B e w e g u n g wird vor 
a l l em in Bildern „sichtbar" . Der Begri f f der Revolut ion 
bes i tz t e i n e n e i g e n e n B i l d g r u n d u n d z ieh t n ich t zule tz t 
d e s h a l b m i t Mach t die b i l d s c h a f f e n d e n Geis te r an . 

Wir r e d e n von „Bi ldern" n ich t n u r anges i ch t s von 
Z e i c h n u n g e n u n d G e m ä l d e n . Alles k a n n u n s als Bild 
e r s c h e i n e n . Die W a h r n e h m u n g s u c h t die dahinf l ie 
ß e n d e Welt zu „ r a h m e n " , u m Hal t u n d A n h a l t z u fin
den . U n d selbst w e n n es u m „Schr i f tb i lder" geht , in
te ress ie r t w e n i g e r die wil lkür l iche Z e i g e f u n k t i o n der 
G r a p h e m e (siehe Er läu te rung) , als i h re typogra f i sche 
Gestal t u n d f o r m a l e A n o r d n u n g , kurz : ih re s inn l i che 
E r s c h e i n u n g . Bilder, so h i e ß es in der ä l te ren Zeichen
theor ie , k ö n n t e n allenfal ls d e n Augenb l i ck i n n e r h a l b 
e ine r H a n d l u n g s b e w e g u n g , n ich t aber die B e w e g u n g 
i m G a n z e n r e p r ä s e n t i e r e n . 

„Sprachbi lder" , s o g e n a n n t e M e t a p h e r n , finden wir 
a u c h in der Rede, ja sogar  als „abges to rbene" Meta
p h e r n  vers teckt i n j e n e n Begr i f fen , von d e n e n es in 
der Kri t i schen Ph i lo soph ie (s iehe Er läu te rung) he iß t , 
n u r sie allein se ien geeignet , d e m D e n k e n „zur k la ren 
Eins icht" zu verhe l f en . Sprachb i lde r  sagen die Rhe
tor iker  k ö n n t e n , a n p a s s e n d e r Stelle i n die Rede ein
gef loch ten , die Z u h ö r e r e m o t i o n a l „bewegen" (latei
n i sch : movere). Ü b e r die Bewegkra f t g e m a l t e r Bilder 
lässt sich ä h n l i c h e s sagen . Doch ist ih r a u f e m o t i o n a l e 
E r r e g u n g b e z o g e n e s Potenzia l n i c h t m i t d e n Absich

Achill und die Schildkröte 
Wird Zeit als Folge ge t renn te r Zei tpunkte gedacht , so Zenon von Elea, 
ergibt sich für die Flugbahn e ines Pfeils, dass , wenn m a n diese in ein
zelne Zei tpunkte zerlegt, der Pfeil in j edem der Punkte f e s t s t eh t und 
sich folglich auch i n s g e s a m t nicht b e w e g t  Bewegung ist somi t nur 
eine willkürliche Ane inande r r e ihung einzelner, unbeweg te r Z u s t ä n d e . 
Denkt m a n Zeit hingegen als unendl iches Kont inuum, so ergibt sich 
d a s Paradox, d a s s der gr iechische Held Achill im Wettlauf mit einer 
Schildkröte, die mit e inem kleinen Vorsprung ges ta r te t ist, diese nie
mals überholen kann. Hat Achill nämlich den Star tpunkt der Schild
kröte erreicht, ist diese bereits wieder ein Stück weiter, s o d a s s der Ab
s tand zwischen Achill und der Schildkröte zwar s c h r u m p f t , aber 
niemals von Achill aufgehol t werden kann (siehe auch den Lexikonar
tikel „Formel 1"). 

t en des Autors , hier des Malers , allein iden t i sch . In Be
w e g u n g s ind h ie r die Blicke u n d Körperges ten der Be
trachter . Sie s ind Ausdruck e ines leiblich a n g e s p a n n t e n , 
B e w e g u n g u n d A n s c h a u u n g v e r k n ü p f e n d e n Verhält
n i s se s z u m G e s c h a u t e n . 

Kleine Galerie alter Denkbilder 

O b w o h l es in der Tradi t ion von Z e n o n ( 4 9 0  4 3 0 v. 
Chr.) bis Aristoteles (384322 v. Chr.) d e m Buchs t aben 
n a c h u m die phys i s che B e w e g u n g u n b e s e e l t e r Körper 
geht , b le iben die m e i s t e n der übe r l i e f e r t en D e n k m u s 
ter Vors te l lungsb i lde rn in M e n s c h e n  oder Tiergestal t 
verhaf te t . Der Ältere, Z e n o n von Elea, m a c h t e sich die 
M ü h e , B e w e g u n g m i t Hilfe solcher B e h a u p t u n g e n wie 
„Der f l i egende Pfeil r u h t " z u l e u g n e n , die sich kraf t in
n e r e n W i d e r s p r u c h s selber a u f h e b e n . B e r ü h m t ist se in 
Paradox v o m Wet t lauf z w i s c h e n Achill u n d der Schild
kröte , die d e n H e r o s zwangs l äu f ig n ich t vor, s o n d e r n 
nach d e m Panzer t i e r i n s Ziel t a u m e l n lässt (siehe Er
l äu te rung) . Schuld ist k e i n e s w e g s ein körper l i cher 
Schwächeanfa l l des ü b e r a n s t r e n g t e n Helden . Es ist 
v i e l m e h r die W e i g e r u n g des die Szene wie e in Bild be
t r a c h t e n d e n Ph i lo sophen , B e w e g u n g als K o n t i n u u m 
z u d e n k e n . Z e n o n ist s ta t tdessen in die Idee vernar r t , 
B e w e g u n g vollziehe sich in schar f v o n e i n a n d e r abge
g r e n z t e n Teils trecken, d e r e n G r e n z e n m i t e ine r plötz
l i chen V o l l b r e m s u n g j e d e m wei t e r en Schrit t gleich
s a m die H o f f n u n g n ä h m e n . 

Z e n o n s spä te re r Kollege, Aristoteles, h i n g e g e n setzt 
dort , w o Nichts ist, also a m A n f a n g aller A n f ä n g e  i m 
U r s p r u n g aller B e w e g u n g e n  , ein P h a n t o m ein, von 
d e m , das selber b e w e g u n g s l o s verhar r t , der m o t o r i s c h e 
In i t i a l impu l s a u s g e h e n soll. Vor d e m s c h a r f e n Blick 
der E r f a h r u n g ha t diese Kons t ruk t ion frei l ich k a u m Be
s tand , da es w e d e r a u f u n s e r e m k r e i s e n d e n Plane ten 
n o c h i m sich d e h n e n d e n All Orte abso lu te r R u h e ge
b e n k a n n . Was I m m a n u e l Kant d a z u bewog, „Ruhe" 
n u r als e in a n d e r e s Wort f ü r u n e n d l i c h kle ine Bewe
g u n g e n z u d e n k e n . I m m e r h i n , des Aristoteles ' „unbe
weg te r Beweger" bot i m m e r d a n n se ine Diens te an, 
w e n n sich h i n u n d wiede r in der Gesch ich te des Den
k e n s e in uner sä t t l i che r H u n g e r n a c h absolu t Seien

d e m einstel l te . 
Eine solche übe rg roße , i m Bildgedächtnis viel R a u m 

b e a n s p r u c h e n d e Figur ist bekann t l i ch der chris t l iche 
Schöpfergot t . Vom w a h r e n G e h e i m n i s der B e w e g u n g 
l enk t die eigent l ich d e m Ewigen zugene ig t e chr is t l iche 
Theolog ie desha lb n ich t ab, weil sie das Erbe des Exo
d u s (al tgr iechisch f ü r Auszug; hier: A u s z u g der Israe



l i ten aus Ägypten) ange t r e t en ha t u n d in Bildern der 
Heils u n d Unhe i l sgesch ich te A n f a n g u n d Ende der 
Welt a u f e i n a n d e r b e z i e h e n darf . Also lebt u n d h a n d e l t 
der a r m e Chris t u n t e r d e m Diktat der a u f das abso lu te 
phys i sche Ende z u e i l e n d e n Wechse lhaf t igke i t , die das 
Leben so e r b a r m u n g s l o s d e m Zufal l ausl iefer t . Die a u f 
W i e d e r h o l u n g b a u e n d e n Bilder u n d T h e a t e r s p r a c h e n 
der ki rch l ichen Rituale sollen i h m in dieser schwan
k e n d e n Lage Halt bie ten . Sein Brude r indes , der Bud
dhis t , m u s s sich b e m ü h e n , i n die Leere zu gehen , u m 
en tsagungsvol l aus d e m ewigen Kreis lauf von Gebur t , 
Tod u n d W i e d e r g e b u r t auss t e igen zu k ö n n e n . In bei
d e n Fällen h a b e n die Subjekte w e n i g e r Macht ü b e r die 
auf sie e i n w i r k e n d e n V e r ä n d e r u n g s k r ä f t e als j ene r 
Rabbi, der sich ans Kreuz n a g e l n l ieß u n d d a d u r c h e ine 
nachha l t ige U m s t u r z b e w e g u n g in der re l ig iösen Bild, 
Glaubens  u n d Lebenswel t verur sach te . 

Pfeil, Weg, Fluss  das s ind die Sinn u n d Denkbi l 
der der a u f ein Ziel  wie d u n k e l a u c h i m m e r es der 
Gegenwar t bleibt  z u l a u f e n d e n Bewegung ; Schl inge, 
Kreis u n d Rad die Sinnbi lder der i n sich z u r ü c k s c h w i n 
g e n d e n Bewegung . Beide Bildfelder b e h e r r s c h e n 

Der Pfeil m u s s sich g e g e n d e n W i n d u n d die Luftströ
m u n g b e h a u p t e n , der Weg ha t m i t Wet te r sch lägen zu 
k ä m p f e n u n d der Fluss m i t d e n H i n d e r n i s s e n schwe
r e n Geländes . S c h o n in d e n äl tes ten U r k u n d e n des Be
w e g u n g s d e n k e n s u n d der D e n k b e w e g u n g e n schlie
ß e n die Bilder des Wegs u n d des Flusses Ab u n d 
U m w e g e , Or ien t i e rungsve r lu s t u n d die G e f a h r von 
U n t i e f e n ein. 

U m diese G e f a h r e n  bildl ich g e s p r o c h e n  z u ban
n e n , schlägt die Phi losoph ie vor, „ m e t h o d i s c h " vorzu
g e h e n . I m Wort „ m e t h o d i s c h " aber steckt die altgrie
ch i sche W o r t v e r b i n d u n g meta-hodos, e i n e V e r b i n d u n g , 
die sich n u r m i t d e m G e d a n k e n u m s c h r e i b e n lässt, es 
k o m m e d a r a u f an, d e m E r k e n n t n i s h u n g r i g e n e i n e n 
„Weg" (hodos) gut zu b a u e n u n d m i t l e sba ren „Weg
m a r k e n " auszus t a t t en , so dass sich der a u f i h m Wan
d e l n d e n ich t verirr t . Ein s c h ö n e s Bild, d e s s e n Trost her
be i sehn t , wer auf der Stelle tritt , abe r d r i n g e n d n a c h 
For tgang ver langt . Wir r e i h e n i n d e s s e n „Methode" 
n ich t m e h r u n t e r die M e t a p h e r n u n d Denkb i lde r ein, 
was ü b r i g e n s a u c h f ü r d e n v e r w a n d t e n Begriff „Peri
ode" (peri-hodos) gilt, d e r u r s p r ü n g l i c h , wie b e r e i t s 
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ähn l i ch der phys ika l i schen H y p o t h e s e des Lichts als 
Welle und Partikel  das D e n k e n der Gesch ich t skund i 
gen, die aus B e r u f u n g u n d d a n n von Berufs w e g e n j ene 
V e r ä n d e r u n g s k r ä f t e r e k o n s t r u i e r e n m ö c h t e n , als de
r e n Produk t die Gegenwar t 
gilt. Von „Per ioden" spra
c h e n die f r ü h e n , vor a l lem 
die gr iech i schen Denker , 
w e n n sie d e n i h re r Ans ich t 
n a c h stets w i e d e r k e h r e n d e n Kreis lauf der Gest i rne , der 
Genera t i onen fo lge u n d der pol i t i schen V e r f a s s u n g e n 
diskut ie r ten . 

Die te leologischen, also Zielger ichte thei t beschwö
r e n d e n M e t a p h e r n h i n g e g e n u n t e r s c h l a g e n die Sprün
ge, Brüche u n d Wider s t ände , die Zweifel a n der Ziel
e r r e i c h u n g w e c k e n k ö n n e n , n u r auf d e n e rs t en Blick. 

angedeu t e t , allerlei K r e i s b e w e g u n g e n b e n a n n t e : z u m 
Beispiel d e n U m l a u f der Ges t i rne (Piaton), als Denk
bild d e n Kreis lauf pol i t i scher V e r f a s s u n g e n (Aristote
les) u n d selbst die Abfolge der G e n e r a t i o n e n (Isocra

tes). Spricht der m o d e r n e 

„Ruhe" ist nur ein anderes Wort 
für unendlich kleine Bewegungen 

His tor iker f re i l ich von 
„Per iod is ie rung" , so asso
z i ie r t er n i c h t m e h r die 
al ten , u r s p r ü n g l i c h m i t 

d e m Denkbi ld v e r k n ü p f t e n Vors te l lungen der Wieder
k e h r u n d der W i e d e r h o l u n g . So o f f e n wie se in Weltbi ld 
ist a u c h se in Begriff der G e s c h i c h t s b e w e g u n g e n , da er 
l ängs t a u c h d e m Zufal l e ine Rolle i m Spiel der Bewe
g u n g s u r s a c h e n zuges teh t . 

Es ist vielleicht n ich t über f lüs s ig , h ie r a n die weiter 
a u s g r e i f e n d e Wor tb i ldungsgesch i ch t e von „bewegen" 

Abbi ldung: 
Schwur im Ballhaus 
Jacques-Louis David, 
1791; Tusche auf 
Papier, 66 x 101,2 cm 
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zu e r inne rn , die eben nicht n u r d e n „Weg", sonde rn auch das auf i h m dahin
ro l lende Gefähr t , d e n „Wagen", einschl ießt . Was k ö n n t e u n s also d a n n noch 
h i n d e r n , m i t der methodischen Bewegung a u c h das Wagnis zu assozi ieren? 
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„Revolution" - Himmelsmechanik und Lokomotive 

Hef t ige B e w e g u n g e n , die in d e n u n t e r s c h i e d l i c h s t e n Lebensbe re i chen 
jähe, weltwei t w i r k s a m e V e r ä n d e r u n g e n z u r Folge h a b e n , w e r d e n i m m e r 
noch , ja h e u t e m i t der z u n e h m e n d e n F r e q u e n z von M o d e w ö r t e r n als „Re
vo lu t ionen" gehande l t . Tunk t m a n d i e s e n a l lgegenwär t igen A u s d r u c k i n 
scha r fe his to r i schph i lo log ische Laugen, so en thü l l t a u c h er e i n e n alten, 
m i t d e m gr i ech i schen peri-hodos (Periode) v e r w a n d t e n Bildgrund . Freilich 
s teht h ie r das Late in ische a u f der Vers tehensschwel le : revolvere h e i ß t es in 
al ten Texten, w e n n es u m e in Tun geht , das etwas zurück rollt b e z i e h u n g s 
weise etwas um- oder wegwälzt. 

So s teht d e n n „Revolut ion" f ü r e ine W i e d e r h o l b e w e g u n g ? U r s p r ü n g 
l ich ja. D e n n als quas i f achsp rach l i che r Begriff des D e u t s c h e n t auch t der 
A u s d r u c k z u e r s t in der Astrologie auf , u m wie das gr iech i sche peri-hodos 
die U m l a u f b a h n der Ges t i rne z u b e z e i c h n e n . Doch e b e n d a n n steckte 
s c h o n der Keim z u r Ü b e r t r a g u n g a u f die Verhä l tn i s se der Menschenwe l t . 
D e n n d e m , wie es sch ien , i m m e r g l e i c h e n U m w ä l z e n der H i m m e l s m e c h a 
n ik folgt das M e s s e n der Zeit u n d d i e s e m die Chrono log ie , die j ene Kalen
d e r d a t e n produz ie r t , die der G e s c h i c h t s k u n d i g e d e n i r d i s chen Ere ign i ssen 
z u e r s t in s e i n e m Dorf u n d schl ieß l ich auf d e m g a n z e n Plane ten ein
schre ib t . 

Diese Abhäng igke i t der d a h i n f l i e ß e n d e n Zeit von d e n h i m m e l s m e c h a 
n i s c h e n U m l a u f b e w e g u n g e n zu t r e n n e n , wäre u n s e r e n V o r f a h r e n se l t sam 
v o r g e k o m m e n , o b w o h l h ie r doch Fluss u n d Kreis als Beo b ach t u n g smode l 
le e i n a n d e r so deut l i ch wide r s t r eben . Aber der von d e n U m l a u f b a h n e n der 
Ste rne b e d i n g t e R h y t h m u s des TagNachtWechsels , von Kopern ikus revo-
lutio quotidiana g e n a n n t , wider leg t j eden Zweifel . U m w ä l z u n g u n d U m 
s tu rz der al ten O r d n u n g e n w a r e n d a h e r f ü r die F r ü h e Neuze i t Vorze ichen 
e ines abso lu ten , des apoka lyp t i schen Endes . W e n n etwas se l t sam u n d 
ü b e r r a s c h e n d ist, d a n n die Ü b e r t r a g u n g der „tägl ichen Revolut ion" der 
H i m m e l s k ö r p e r a u f j ene U m w ä l z u n g e n , die sich i n d e n N i e d e r u n g e n der 
pol i t i schsozia len Welt e r e i g n e n . Noch s c h i e n e n der ewige Kreislauf der 
Ges t i rne u n d die a n sie a n s c h l i e ß e n d e n Model le der Z e i t r e c h n u n g sakro
sankt . Was die M e n s c h e n a n o r d n u n g s s t ö r e n d e m U n f u g verzapf t en , das 
f i ng der G l a u b e a n e ine u n a n t a s t b a r e , ü b e r alle U n r u h e n e r h a b e n e initia

le B e w e g u n g s m a c h t wiede r auf . 
„Die Revolut ion", h i e ß es d a n n abe r i m spä t en 18. J a h r h u n d e r t , „ver

ä n d e r t a n e i n e m Tag die Welt" (Diderot). Etwas A u ß e r o r d e n t l i c h e s ge
sch ieh t u n d ze rb r i ch t d e n h i m m e l s m e c h a n i s c h e n R h y t h m u s der ewigen 
Wiederkehr , u m e twas i n G a n g z u se tzen , das zwar die alte Zeit m i t apo
ka lyp t i s chem U n g e s t ü m bed roh t , aber zug le ich m i t i h r e m Ende e i n e n 
h o f f n u n g s f r o h e n n e u e n A n f a n g setzt . Diese Revolut ion er fass t n ich t n u r 
die a l ten Bildfelder, s o n d e r n a u c h die ü b e r k o m m e n e Z e i t r e c h n u n g . Von 
der „Aufk lä rung" , der S t u n d e des (geistigen) S o n n e n a u f g a n g s , k a n n es 
je tzt h e i ß e n , dass sie e i n e n ewig a n d a u e r n d e n Tag der E m a n z i p a t i o n an
k ü n d i g e . K o n s e q u e n t e r w e i s e bas te ln die f r a n z ö s i s c h e n Revolut ionäre 
n a c h d e m Sturz des Alten a n e i n e m n e u e n Kalender (der frei l ich n a c h seh r 
k u r z e m Leben ins h i s to r i sche M u s e u m wander t ) . Die Schubkra f t des Neu
e n ist, wie es schein t , i n dieser Epoche u n a u f h a l t s a m . 

U n d doch k a n n sie a u f Rückgr i f fe in d e n Bild u n d K o s t ü m s c h a t z älte
rer sowie klass i scher Trad i t ionen n ich t verz ich ten . Hat te n ich t die neuzei t 
l iche H i m m e l s m e c h a n i k das U n i v e r s u m als e i n e n von gle ichgear te ten 
Grav i t a t ionskrä f t en d u r c h s t r ö m t e n u n d z u s a m m e n g e h a l t e n e n R a u m be
sch r i eben? U n d lag es n ich t n a h e , n a c h d i e s e m M u s t e r der M e n s c h h e i t ei
n e n un ive r se l l en G r a v i t a t i o n s r a u m der n a t ü r l i c h e n Rechte zu b a u e n , ein 
v o m Licht der A u f k l ä r u n g durch f lu t e t e s Reich o h n e h ie r a r ch i s che Schran



ken? Die S o n n e sollte, schr ieb Jean Starobinsk i ü b e r 
die pol i t i schäs the t i schen Kopfgebu r t en dieser epoche
m a c h e n d e n Ära, in der n e u e n Welt als „ E m b l e m der 
V e r n u n f t " a u f g e h e n u n d der Nacht n i m m e r weichen . 
Doch l iegt i n der Tiefe e ine r so lchen Bi ldkons t ruk t ion 
d u r c h a u s a u c h e in o m i n ö s e r Sinn verborgen . D e n n 
was sich gegen die Z e n t r a l m a c h t des A n c i e n R e g i m e 
(Zeit vor der Französ i s chen Revolution) r i ch t en sollte, 
ist h ie r a n das Bild des Zent ra lges t i rns verwiesen . Zei
t en der Ruhe , so die Botschaft , sol l ten w e d e r d e n Licht
s t r ah len der V e r n u n f t n o c h d e n von d ie sen Erleuchte
t en v e r g ö n n t sein . Eine u n b a r m h e r z i g e Vorste l lung, 
die d e n dia lek t i schhygien ischen Takt z w i s c h e n Nach t 

u n d Tag l eugne t . 
Gewiss , der ü b e r s p a n n t e Bi ldfuror war g e g e n d e n 

H e r r s c h a f t s b u n d zwi schen König u n d Kirche, g e g e n 
die d u n k l e n A n s p r ü c h e des Adels sowie gegen die obs
k u r e Kont ro l lmach t des Klerus gerichtet . Doch wand
te er sich n ich t aus Pr inz ip g e g e n Religion. I m Gegen
teil: In der a n d e n U m s t u r z a n s c h l i e ß e n d e n P h a s e der 
r evo lu t ionären Politik n u t z t e n die A k t e u r e die bewähr 
t e n Ritua l i s ie rungs u n d Bi ldver fahren re l igiöser Sym
bol i s ie rung , so wie sie die Idee der Republ ik i n s Kos
t ü m a l t römische r M a c h t r e p r ä s e n t a t i o n kle ide ten . Das 
Ziel, e i n e n abso lu t n e u e n A n f a n g zu se tzen , e ine f re ie , 
a u f e iner n o c h u n b e k a n n t e n b ü r g e r l i c h e n V e r f a s s u n g 
g r ü n d e n d e Welt zu scha f fen , b e d u r f t e e ine r besonde 
ren , die A n f ä n g e g le i chsam sak ra l i s i e r enden Schöp
f u n g s r h e t o r i k . Der alte Gott, Kollaborateur der Traditi
o n s m ä c h t e , w u r d e zwar in die V e r b a n n u n g geschickt , 
se ine K i r c h t ü r m e w u r d e n sogar au f s G i e b e l m a ß der 
B ü r g e r h ä u s e r gestutz t . Aber das B e d ü r f n i s n a c h e i n e m 
in s ä k u l a r e m G e w a n d a u f t r e t e n d e n „ u n b e w e g t e n Be
weger" ging d a m i t n ich t z u g r u n d e . Maximi l i en de Ro
besp ie r re e r f a n d d e n Kult des „höchs t en Wesens" , u m 
die Politik r i tuel l zu i n s t r u m e n t a l i s i e r e n u n d j e n e n to
ta l i tä ren Ü b e r w a c h u n g s s t a a t vorzubere i t en , der die 
Fre ihe i t sbewegung w e n i g e Jahre n a c h d e m Schle i fen 
des m ä c h t i g s t e n U n t e r d r ü c k u n g s s y m b o l s , der Bastil
le, in S t r ö m e n von Blut er t ränk te . 

Alexis de Tocqueville ha t das thea t ra l i sche B ü n d n i s 
m i t re l ig iösen Tradi t ionen in e i n e m Rückbl ick aus d e m 
Jahr 1856 t r e f f e n d k o m m e n t i e r t : Die pol i t i sche Revo
lu t ion bre i te sich n ich t n u r wie die rel igiöse Revoluti
on in der Ferne aus, „ s o n d e r n br ich t sich a u c h e b e n s o 
B a h n d u r c h Predig t u n d P r o p a g a n d a . Eine pol i t i sche 
Revolution, die B e k e h r u n g s e i f e r e in f löß t u n d die m a n 
m i t d e m s e l b e n Feuere i fe r d e n F r e m d e n predig t , w o m i t 
m a n sie d a h e i m bewerkstel l igte : welch e in n e u e s 
Schauspiel!" 

Tocqueville b e d e n k t h ie r zwar die W i r k u n g s m a c h t 
der pol i t i schen, a n klerikale Ü b e r r e d u n g s  u n d Dar
s t e l l ungsküns t e a n s c h l i e ß e n d e n A k t i o n s f o r m e n . Was 
er aber übers i eh t , das ist die davon a u s g e h e n d e , n a c h 
u n d n a c h ganz Europa e r f a s s e n d e Pol i t i s ie rung der Öf
fent l ichkei t u n d d a m i t e i n h e r g e h e n d e Verbre i tung ei
n e r n e u e n pol i t i schen Sprache inklus ive e n t s p r e c h e n 
der Utop ien (siehe Erläu te rung) . JaTocquevil les e igene 
Rede ist berei ts m i t d e m N e u e n , von d e m sie spr icht , 
d u r c h u n d d u r c h imprägn ie r t . D e n n er benu tz t , o h n e 
zu zögern , d e n Revolu t ionsbegr i f f in der a u c h u n s 

Utopie 
von gr. utopia: nirgendwo. Wunsch- beziehungsweise Zielvorstellung 
vom Zustand der Gesellschaft. 

n o c h ve r t r au t en Weise, u m t i e fg re i fende , z u k u n f t s b e 
z o g e n e V e r ä n d e r u n g e n in ganz u n t e r s c h i e d l i c h e n 
S i n n p r o v i n z e n z u b e z e i c h n e n . In e b e n d i e s e r weit offe
n e n , von as t ro log i s chem Ballast b e f r e i t e n Art s p r a c h e n 
a u c h a n d e r e se ine r Z e i t g e n o s s e n von „Revolut ion" in 
d e n Küns ten , der I n d u s t r i e u n d der Phi losophie . 

Die Revolut ion w u r d e alltäglich  z u m i n d e s t i m 
S p r a c h g e b r a u c h . Gefrag t war n ich t m e h r die Anpas
s u n g der i r d i s chen Wechse lha f t igke i t a n die Repetiti
o n s f o r m e n h i m m l i s c h e r U m l a u f b a h n e n . Der Begriff 
löste sich v i e l m e h r vol lends v o m Bild g le i ch fö rmige r 
B e w e g u n g s a b l ä u f e u n d b e z o g sich bald allein a u f sol
che U m w ä l z u n g e n , d e r e n n e u e H o r i z o n t e sich ge
sch ich t sph i lo soph i sch v o r w e g n e h m e n l i eßen . „Die Re
volu t ionen" , schr ieb Marx 1850 m i t e i n e m i r o n i s c h e n 
Blick auf das f r ö m m e l n d e Ver t r auen in die gött l iche 
Prov idenz , „s ind die Lokomot iven der Geschichte ." 

Blickwechsel: Der „Ballhausschwur" d e s Malers 
Jacques-Louis David 

A m 20 . Juni 1789, w e n i g e W o c h e n vor d e m S t u r m a u f 
die Bastille u n d w e n i g e Tage n a c h der K o n s t i t u i e r u n g 
der N a t i o n a l v e r s a m m l u n g , t r a t en in Versail les die d e n 
G e n e r a l s t ä n d e n a n g e h ö r i g e n Vertre ter des Dri t ten 
Stands z u s a m m e n , u m e ine bürge r l i che V e r f a s s u n g 
a u s z u a r b e i t e n . Der König ha t t e i h n e n die V e r s a m m 
l u n g a m ü b l i c h e n Ort un te r sag t , u n d so ve rab rede t en 
sie sich i m Jeu de Paume, e ine r Sporthal le , in der sich 
sons t der Adel m i t Ballspielen (Tennis, Federball) die 
Zeit vertr ieb. 

Eine a u f Bürgerg le ichhe i t f u ß e n d e pol i t i sche Ver
f a s s u n g z u e n t w e r f e n , war bis d a h i n o h n e Beispiel, er
s ch i en aber d e n A b g e o r d n e t e n der n e u e n Nationalver
s a m m l u n g so z w i n g e n d , dass sie fe ier l ich schworen , 
n ich t e h e r a u s e i n a n d e r z u g e h e n , bis das D o k u m e n t zu 
Papier gebrach t sei. Der S c h w u r hielt: A m 26 . A u g u s t 
1789 verabsch iede te die V e r s a m m l u n g die Erklärung 
der Menschen- und Bürgerrechte u n d i m Jahr 1791 die 
ers te schr i f t l i che V e r f a s s u n g ü b e r h a u p t , die als weite
re Novität der M e n s c h h e i t s g e s c h i c h t e die Ins t i tu t ion 
des Staa t sbü rge r rech t s i n die m o d e r n e Welt e i n f ü h r t e . 
Das P a r l a m e n t ertei l te d e m Maler JacquesLouis David 

Kritische Philosophie 
Denken in der Tradition Immanuel Kants (1724-1804). Durch eine 
Rückbesinnung auf das Erkenntnisvermögen des Subjekts wird mit 
Blick aufdie sogenannten exakten Naturwissenschaften versucht, Phi
losophie auf eine vernunftgemäße Grundlage zu stellen. „Krit ik" wird 
dabei nicht als geschlossenes System verstanden, sondern als Unter
suchung der Grenzen und Bedingtheiten des menschlichen Erkennt
nis und Urteilsvermögens. 
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Das Problem sind nicht „lächerliche Erfolge", 
sondern das Problem ist der Erfolg, diese Lächerlichkeit. 

Wer unterliegt, 
darf auf verspätete Hilfe hoffen, 

wer scheitert, 
auf falschen Beifall. 

Je langweiliger ein Leben, 
desto länger der Lebenslauf. 

Guter Geschmack ist zur Einförmigkeit verurteilt. 

Der Epigone hält all das, 
was er beim Klassiker versteht, 

für seine eigenen Ideen. 

Man f indet einen gewissen Namen in der Zeitung 
und denkt sich: da gehört er auch hin. 
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d e n Auft rag , d e n I n i t i a l m o m e n t des Schwur r i tua l s f ü r 
Nat ion u n d Nachwel t in e i n e m m o n u m e n t a l e n Tafel
bild f e s t z u h a l t e n . Alles a n d e n E n t s t e h u n g s u m s t ä n 
d e n , a m Bild inha l t u n d a n Davids K o n s t r u k t i o n war 
a u ß e r g e w ö h n l i c h : e ine B ü r g e r v e r s a m m l u n g als Auf

t raggeber , die M a ß e der Le inwand (8,65 x 11,65 m ) u n < ^ 
die u n m i t t e l b a r e Zei tgesch ich te als Suje t e ines überd i 
m e n s i o n a l e n H i s t o r i e n g e m ä l d e s . Diese Ü b e r e i n s t i m 
m u n g sich ü b e r s t ü r z e n d e r Ere ign isse m i t der Kurz
a tmigke i t der Revo lu t ionsgesch ich te v e r h i n d e r t e die 
A u s f ü h r u n g des Werks : David ha t t e sich als „Zeremo
n i e n m e i s t e r der Republ ik" u m die Ä s t h e t i s i e r u n g der 
Politik z u k ü m m e r n , u n d viele der i m Bild Porträt ier
t e n ver lo ren u n v e r s e h e n s ih r Leben a u f d e m Schafot t . 
Die u n v o l l e n d e t e Z e i c h n u n g f a n d j edoch als r e p r o d u 
z ie rba re Graf ik g r o ß e V e r b r e i t u n g u n d w u r d e so d o c h 
n o c h z u r pol i t i sch w i r k m ä c h t i g e n Ikone . 

Der Küns t le r ha t die M a s s e n s z e n e als s innb i ldha f 
tes B ü h n e n s c h a u s p i e l konz ip i e r t u n d die A k t e u r e in 
e ine thea t ra l i sche , Exalt iertheit u n d E n t h u s i a s m u s 
w i e d e r g e b e n d e Körperges t ik g e z w u n g e n . Bewegungs 
p a t h o s u n d s t a t u a r i s c h e R u h e p r a l l e n d r a m a t i s c h 
aufe inander , o h n e die e r h a b e n e Zent ra lperspekt ive zu 

Grapheme 
Kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit der 
geschriebenen Sprache. 

s tö ren . Das Schausp ie l der r evo lu t ionären Politik, das 
Tocqueville b e w u n d e r t e , h ie r ist es z u m Bild g e r o n n e n . 

In der Mitte auf e i n e m Tisch s t ehend , m i t erhobe
n e r S c h w u r h a n d JeanSylvain Bailly, Sprecher dieses 
vor l äu f igen Par l amen t s . Grand ios der s tu rmgepe i t sch 
te Vorhang , E m b l e m des Zeitgeis ts u n d zugle ich der 
von a u ß e n d r o h e n d e n Gefahr . Das Bemerkenswer t e s 
te a n der Kompos i t i on ist aber die Tatsache, dass der 
S c h n i t t p u n k t der d e n darges te l l ten R a u m durch
s c h n e i d e n d e n ortho wie d iagona len Konstrukt ionsl i 
n i e n exakt i m Blick Baillys liegt. Vom F l u c h t p u n k t aus 
t r e f f e n sich h ie r die Blicke der das Bild Bet r ach t enden 
i m autor i ta t iven Blick der die r i tuel le Geste d e m o n s t r a 
tiv vo l l z i ehenden Zentra l f igur . Dieser Blickwechsel 
m a g in d e m , der die weitere , v o m Bal lhausschwur in 
B e w e g u n g gesetz te Gesch ich te k e n n t , posit ive oder ne
gative, iden t i f ika tor i sche oder angs tbese tz t e Assozia
t i o n e n aus lösen . Das „Auge des Gesetzes" , j ene Über
w a c h u n g s f u n k t i o n (survtillance) des a l lmäch t igen , i m 
h i s t o r i s c h e n Augenb l i ck des Jahres 1789 Gestalt an
n e h m e n d e n Staats der M o d e r n e , in d i e s e m Bild ist es 
vorgeze ichne t . 

Dietr ich Harth ist emeri t ier ter Professor für neuere deutsche und 
al lgemeine Literaturwissenschaft in Heidelberg. 
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