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1914 
‚aufpuTSCHMiTTeL‘ kRieG

The „Great War”, as it has been often called, was the world’s first global conflict. its analysis has 
become an important analytical tool in many fields of the social and cultural sciences. Like all his-
torical events, the birth of europe as a conflict area must be placed in the context of its times. World 
War i was a turning point for europe politically. The „Great War“ pitted the Central powers against 
the allied forces. The circumstances that brought europe into the war were not always expected. 
Was europe ready for war in 1914? Who entered the war? 

kRieG uNTeR BeoBaCHTuNG zWeiTeR oRdNuNG

kriege verbinden sich mit der anwendung von verschiedenen formen mili-
tärischer Gewalt, mit Vernichtungsaktionen und Gräueltaten. Militärische Hand-
lungen verändern den Raum ihres Stattfindens und gehen an zivilisten nicht 
spurlos vorüber. Sie verwandeln ganze Landstriche in Landschaften der Verwüs-
tung und Vernichtung, hinterlassen dauerhafte Spuren der Gewalt: brennende 
Häuser, ohne dach und fenster, kahle, ausgebrannte Wände, Brandschatzun-
gen und plünderungen, Hausstandgegenstände auf der Straße, familienbilder, 
umgestürzte Tische, zerbrochene Spiegel, Menschen auf der flucht, vom krieg 
gezeichnet, der Menschenwürde beraubt, obdachlose, verwahrloste, frierende 
und hungernde Menschen, elternlose, sich selbst überlassene kinder, Männer 
mit Bajonetten und Gewehrkolben niedergemacht, zerschossene körper, Ge-
fangen- und Geiselnahme, Vergewaltigung, Verschleppung, deportation und 
Hinrichtung, herrenlose, zwischen den Ruinen umherirrende Haustiere. Todes-
landschaften entstehen auf Befehl, sind bewusst und planmäßig durchgeführte 
aktionen mit Strukturcharakter, folgen fehlender Reflexivität bestimmter ent-
scheidungsträger oder einfache Racheakte und wilde zerstörungen, die nicht un-
bedingt angeordnet werden, aber dem prinzip der verbrannten erde folgen, um 
dem Gegner keine Ressourcen zu überlassen. kriege bedeuten aber nicht nur 
etwas, sie werden auch gedeutet. 

der Mensch als Beobachter und analytiker, als unterscheider, Werter und 
Bewerter stellt eine Grundlage jeder individuellen wie gemeinschaftlich-ge-
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sellschaftlichen konstruktion von Bedeutungen dar, wenn Niklas Luhmann auf 
Beobachtung als objektidentifizierende operation hinweist: “in dem Moment, 
in dem er beobachtet, sieht er bestimmte dinge, bestimmte unterscheidungen, 
identitäten als maßgebend an für seine identifikation des objektes. dann kann 
man den Beobachter einerseits als ein System ansehen, das selber operiert. 
[…] ebenso gut kann man andererseits sagen, dass man es mit einem externen 
Beobachter zu tun hat, der Systeme unter dem Gesichtspunkt von Strukturen 
identifiziert […]” (N. Luhmann 2008: 334). die Beobachtung, unterscheidung, 
Wertung und Bewertung sind also operationen, die zugleich eine spezifische 
‚Weltbemächtigung‘ bedeuten. Sie bringen Beobachtetes als eine bestimm-
te Wirklichkeitsrepräsentation hervor. da die fokussierung des Beobachteten 
wechseln, Beobachtetes wieder beobachtet und Nichtbeobachtetes beobachtet 
werden kann, wird das Beobachten zur zweiten potenz erhoben. Luhmann spricht 
in diesem zusammenhang von einer “Second-order-observation” (N. Luhmann 
2008: 166), von einem “unterscheiden von unterscheidungen” (N. Luhmann 
1997: 101). das Beobachten zweiter ordnung “beobachtet nur, wie beobachtet 
wird” (N. Luhmann 1997: 103) oder es ist “die Beobachtung von Beobachtun-
gen” (N. Luhmann 1997: 94). er betont, dass “in der modernen Gesellschaft 
die Beobachtung der Beobachter, das Verlagern von Realitätsbewusstsein auf 
die Beschreibung von Beschreibungen, auf das Wahrnehmen dessen, was ande-
re sagen oder was andere nicht sagen, die avancierte art, Welt wahrzunehmen, 
geworden ist, und zwar in allen wichtigen funktionsbereichen, in der Wissen-
schaft ebenso wie in der Ökonomie, in der kunst ebenso wie in der politik. Man 
informiert sich über Sachverhalte nur durch Blick auf das, was andere darüber 
sagen” (N. Luhmann 2008: 140f.). diese erkenntnis ist für den ersten Weltkrieg 
als einen bewaffneten konflikt großen ausmaßes insoweit von Bedeutung, als 
dass das Weltgeschehen mit seinen unterschiedlichen facetten immer durch ent-
sprechende Narrative gefiltert wird und auch der Große krieg verschiedenen 
Semantisierungen und deutungsversuchen ausgesetzt wurde und immer noch  
wird. 

Wenn man sich mit der komplexität von bewaffneten konflikten auseinander-
setzt, mithin auch komplexe zusammenhänge und komplizierte konstellationen 
um den ersten Weltkrieg kritisch hinterfragt, sollte man sich vor allzu verein-
fachten und einseitigen konstruktionen, Sichtweisen, Wertungen und Schuldzu-
weisungen hüten. Reicht es zum Beispiel, wenn man nur nackte Tatsachen gelten 
oder sprechen lässt, also sich etwa informationen über das attentat von Sarajevo 
vom 28. Juni 1914 mit der Rolle von Gavrilo princip bei der ermordung des 
habsburgischen Thronerben, erzherzog franz ferdinand und seiner frau Sophie 
Chotek von Chotkowa und Wognin aneignet, oder ist eher eine Sichtweise zu 
praktizieren, die unterschiedliche Verflechtungen, Relationen und Stimmungsla-
gen einfängt? eine eindeutige antwort auf diese frage liefert Christopher Clark, 
wenn er sagt:
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Man kann nicht sagen, dass das Szenario des katalysators Balkan (genau genommen des 
katalysators Serbien) europa auf den krieg zutrieb, der tatsächlich 1914 ausbrach, vielmehr 
lieferte dieses Szenario nach ausbruch der krise den konzeptionellen Rahmen für ihre inter-
pretation. Russland und frankreich verknüpften auf diese Weise die Schicksale zweier Groß-
mächte in einer extrem asymmetrischen Weise mit dem ungewissen Los eines unruhigen und 
von zeit zu zeit zur Gewalt neigenden Staates.

(Ch. Clark 2013: 714)

Wenn krisen und konflikte interpretiert werden, denkt man beim interpretie-
ren zwangsläufig an konstruktionen, die nicht unbedingt Halbwahrheiten oder 
Lügen verbreiten müssen, aber durchaus nur in eine bestimmte Richtung gehen 
können. Clark betont hingegen, dass es nicht nur einen Grund, nicht nur einen 
interpretationsrahmen oder ein Szenario für den kriegsausbruch, sondern meh-
rere interagierende faktoren gegeben hat, die zur Verschärfung internationaler 
Beziehungen geführt und letztendlich in die katastrophe gemündet haben. dazu 
zählen dem Großen krieg vorausgehende konflikte wie z.B. die Marokko-kri-
sen, italiens angriff auf Libyen, irredentistische Bewegungen, asymmetrische 
allianzen oder Bündnisse, keine klare Balkanpolitik, wirtschaftliches Wachstum 
Russlands oder das türkisch-russische Wettrüsten im Schwarzen Meer genauso 
wie Schwankungen in politisch-militärischen optionen, fluidität innerhalb der 
entscheidungsgremien, unbestimmtheit und zweideutigkeit abgegebener Ver-
pflichtungen, unsicherheit über den möglichen deutschen oder russischen prä-
ventivschlag sowie ein beträchtlicher Binnendruck von industrie und finanzlob-
bygruppen sowie der politischen presse bei Machtdurchsetzungsmechanismen 
(Ch. Clark 2013: 710-712). daraus ergibt sich ein spezifischer atmosphärischer 
Raum, zu dem nicht nur politische, militärische und wirtschaftliche ‚umtriebe‘ 
autonomer Machtzentren und rasche, einschneidende Veränderungen im inter-
nationalen System, sondern auch eine allgemeine Nervosität und ungewissheit 
hinsichtlich möglicher aktionen und Reaktionen von beteiligten akteuren ge-
hören. Schon im Vorfeld des Großen krieges haben wir also mit einem Raum 
von ungewissheit(en) zu tun, mit einem spezifischen ‚unbestimmtheitsbetrag‘, 
der sich darin äußert, dass viele politisch-militärische und wirtschaftliche zu-
sammenhänge offen oder unbestimmt bleiben. durch die ungewissheit über die 
intentionen und absichten der kontrahenten, über ihre wirkliche und potenziell 
zu mobilisierende Stärke und durchschlagskraft, das fehlende Vertrauen sogar 
innerhalb geschlossener Bündnisse und unter Verbündeten, die unfähigkeit, 
sich anbahnenden Bedrohungen aufgrund von Selbstüberschätzung und Hybris 
anders als durch ‚Säbelrasseln‘, plakative äußerungen und einschüchterungen 
(z.B. Serbien muss sterbien), Generalmobilmachungen und voreilige kriegser-
klärungen zu stellen, wird eine gefährliche instabilität und Störanfälligkeit euro-
päischer ordnung erzeugt. der Countdown beginnt.
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kRieG aLS eMoTioNaLeR uNd aTMoSpHäRiSCHeR RauM

Christopher Clark führt in seiner Studie über die “Schlafwandler” differen-
zierte Beispiele an, wie die information über den ausbruch des ersten Welt-
kriegs sowohl bei den in verschiedene Verhandlungs- und aushandlungsprozes-
se involvierten akteuren als auch bei völlig unbeteiligten zivilen ahnungslosen 
aufgenommen wurde. eines der Beispiele referiert auf Vatilieu, eine kleine, süd-
französische Gemeinde in der Region Rhône-alpes, deren angehörige durch das 
Läuten einer Sturmglocke auf den dorfplatz von den umliegenden feldern und 
aus kleinen Werkstätten gerufen wurden: “»Was kann das bedeuten? Was soll 
aus uns werden?«, fragten die frauen. frauen, kinder, Männer wurden allesamt 
von ihren Gefühlen überwältigt. die frauen packten ihre Männer am arm. die 
kinder fingen, als sie ihre Mütter weinen sahen, auch zu heulen an. Rings um 
uns herrschte eine alarmstimmung und Bestürzung. Was für eine beklemmende 
Szenerie” (Ch. Clark 2013: 708). zu dieser Szene gehört ein großer unruhemo-
ment, der vom Gefühl der Bedrohung begleitet wird, und eine angespannte er-
wartungshaltung, die sich mit dem bewaffneten konflikt und dem offen gelasse-
nen zusammenhang verbindet, was die zu erwartende, gewaltträchtige zukunft 
für die einzelnen mit sich bringt. die unberechenbarkeit der wahrgenommenen 
Situation und die erzeugte alarmbereitschaft werden zugleich in einen emotio-
nalen kontext eingebettet, denn die Vermittlung solcher Nachrichten kann einen 
Beobachter nicht kalt lassen, wirkt sich auf die emotionale Verfassung aus und 
wirkt nach. deshalb ist zugleich eine bestimmte Gefühlslage mit Verunsiche-
rung und Verwirrung, Betretenheit und Verkrampfung zu notieren. dies zeigt 
sich nicht zuletzt durch die fragen aller Beteiligten und ihre Reaktionen auf die 
vermittelte Nachricht über den kriegsausbruch. 

das zweite Beispiel, auf das ich mich im zusammenhang mit Clarks arbeit 
berufen möchte und das für bestimmte Überlegungen über bewaffnete konflikte 
im allgemeinen und den Großen krieg im Besonderen seine Relevanz besitzt, 
betrifft die Reaktion in einer kosakensiedlung in Semipalatinsk:

der zar hatte gesprochen, und die kosaken mit ihrer einzigartigen militärischen Tradition 
»brannten darauf, gegen den feind zu kämpfen«. aber wer war der feind? das wusste kei-
ner. das Telegramm zur Mobilmachung machte dazu keine angaben. die Gerüchteküche 
brodelte. anfangs stellten sich alle vor, dass es gegen China in den krieg gehen musste: 
»Russland war in der Mongolei zu weit gegangen, und China hatte den krieg erklärt.« dann 
machte ein anderes Gerücht die Runde: »es geht gegen england, gegen england.« diese 
Meinung hielt sich einige zeit.

(Ch. Clark 2013: 708) 

die allgemeine Verunsicherung ist in diesem fall nicht die erste, und damit ist 
keine Referenz auf eine Band gemeint, die inzwischen etwas in Vergessenheit 
geraten ist. die kosaken als eine militärisch organisierte, immer abruf- und ein-
satzbereite Grenzbevölkerung im zaristischen Russland, als kampferprobte und 
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kriegserfahrene krieger stellen hier mit ihrer Liebe für die ‚Matuschka Rasija‘, 
ihrer aufopferungsbereitschaft, fügsamkeit und emotionalität ein dankbares ein-
fallstor für die durchsetzung militärischer ziele dar. Hinter die kulissen schaut 
aber keiner, kann keiner schauen, an der erfassung und kritischen Hinterfragung 
von zusammenhängen ist auch keiner interessiert. Wahrheiten nimmt keiner zur 
kenntnis und will keiner glauben. es wird an diesem fall offensichtlich, dass 
wir nicht zuletzt als effekte bestimmter diskursiver Beeinflussungen gelten, als 
spezifische ,Texte‘, die sich nicht nur selbst schreiben, sondern ständig auch von 
anderen geschrieben und umgeschrieben werden. die Mobilmachung ist eine 
erfindung politisch-militärischer zuspitzungen, militanter und militaristischer 
Verhandlungen und aushandlungen, und die kosaken werden mit ihrem unein-
geschränkten kampfwillen zu einer Reibungsfläche und Schaltstelle für diskur-
sive praktiken kriegsbereiter entscheidungsträger. das Stichwort ‚feind‘ reicht 
aus, um alle Ressourcen und höchste Reserven zu mobilisieren, und es ist dabei 
gleichgültig, unter welcher fahne der feind kämpft oder welche flagge von dem 
feind gehisst wird. die Gehorsamsbereitschaft, die sich nicht zuletzt aus der 
Bereitschaft speist, dem Mütterchen Russland zu dienen, räumt jede entschei-
dungsalternative und somit jede kontingenz als Möglichkeit und gleichzeitige 
Nichtnotwendigkeit des Sich-zur-Verfügung-Stellens aus dem Weg. auf diese 
Weise bekommt der Wille zur Wahrheit seine eigene Geschichte. in der kon-
sequenz geht es also nicht nur um eine gruppenbezogene inszeniertheit eigener 
kriegsbereitschaft, sondern um Machtstrukturen und diskursive einflüsse, denen 
wir uns nicht entziehen können und die unser denken, fühlen und Handeln, 
unsere Wahrnehmungs-, denk- und Handlungsmuster wesentlich mitprägen. ein 
deutlich lesbares, einheitlich erscheinendes Gesicht der Welt, das uns einleuch-
tend und friedlich entgegenscheint und in das wir nur hineinzublicken oder hin-
einzutauchen brauchen, um sofort erkennen zu können, ist eine fiktion. 

Wenn die zeit diplomatischer Verhandlungen und aushandlungen zu ende 
geht, kommt die zeit der Stiefel, und somit kann das nächste und dritte Bei-
spiel, das in Clarks schlafwandlerischen konstellationen und konfigurationen 
auftaucht, kritisch hinterfragt werden: 

Bei seiner letzten Begegnung mit Sasonow in St. petersburg am Samstag, dem 1. august, 
murmelte der deutsche Botschafter pourtalès »einige unverständliche Worte«, brach in Trä-
nen aus, stammelte: »das also ist das ende meiner Sendung!« und verließ das zimmer. als 
fürst Lichnowky am 2. august asquith einen Besuch abstattete, traf er den premier »ganz 
gebrochen« an. »die Tränen liefen ihm über beide Wangen hinunter.« in Brüssel saßen die 
abreisenden Mitglieder der deutschen Gesandtschaft in einem verschlossenen zimmer in-
mitten von gepackten kisten und aktenordnern auf ihren Stühlen und schminkten sich die 
augenbrauen oder rauchten eine zigarre nach der anderen, um ihre Nerven zu beruhigen.

(Ch. Clark 2013: 705)

auch beim dritten Beispiel, das nicht nur eine andere soziale Schicht repräsen-
tiert, sondern auch andere politisch-militärische entscheidungsträger – haben wir 
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es nicht und nicht mehr mit einem politisch-militärischen pokerspiel ohne Rück-
sicht auf Verluste, einer politischen abgebrühtheit und kaltschnäuzigkeit zu tun, 
sondern mit vielen zutiefst erschütterten Menschen, die zwar an entscheidungs-
prozessen teilgenommen haben, aber sich im endeffekt – nicht zuletzt durch das 
fallen von Hemmschwellen und das zulassen emotionaler ausbrüche – das Ver-
sagen ihrer auftraggeber und staatlicher instanzen sowie ihr eigenes Versagen 
zugestehen müssen. Mangelhafte Bereitschaft zur einsicht und zum umdenken, 
mangelhafte kompromissbereitschaft ließ die fronten sich verhärten. aufeinan-
derfolgende Generalmobilmachungen, ultimaten und kriegserklärungen gingen 
in eine brutale und vernichtende Wirklichkeit über, die man sich nachträglich gern 
ersparen möchte: “So gesehen waren die protagonisten von 1914 Schlafwandler 
– wachsam, aber blind, von albträumen geplagt, aber unfähig, die Realität der 
Gräuel zu erkennen, die sie in kürze in die Welt setzen sollten” (Ch. Clark 2013: 
718). Clark stellt jedoch dieses schlafwandlerische ‚Hineintappen‘ in den krieg 
selbst teilweise in frage, wenn er auf eine ironische bzw. ironisierende Weise 
die perspektive der wertenden und bewertenden nachkommenden Generationen 
fokussiert, die sich oft in einem Rechtfertigungszwang wähnen und nachträglich 
erklärungen für die unmöglichkeit der Verhinderung der katastrophe, die Not-
wendigkeit und unvermeidlichkeit kriegerischer auseinandersetzungen oder die 
angebliche alternativlosigkeit des von den einzelnen akteuren eingeschlagenen 
Weges liefern: 

Sobald sie [die katastrophalen ereignisse – p.z.] eingetreten sind, vermitteln sie uns ein Ge-
fühl der Notwendigkeit (oder zumindest hat es den anschein). dieser prozess spielt sich auf 
mehreren ebenen ab. er ist in den Briefen, Reden und Memoiren zentraler akteure zu beob-
achten, die eilends betonen, dass es zu dem eingeschlagenen Weg keine alternative gegeben 
habe, dass der krieg »unvermeidlich« gewesen sei und folglich niemand ihn hätte verhindern 
können. diese Thesen einer unvermeidlichkeit tauchen in unterschiedlichen Versionen auf: 
zum einen weisen sie womöglich einfach die Verantwortung anderen Staaten oder akteuren 
zu, zum anderen schreiben sie dem System an sich eine Tendenz zum krieg zu, unabhängig 
vom Willen der individuellen akteure, oder sie verweisen auf unpersönliche kräfte wie die 
Geschichte oder das Schicksal.

(Ch. Clark 2013: 468)

Bei der erklärungsbedürftigkeit und in der nachträglichen Wertung und Bewer-
tung stattgefundener entwicklungen – der Beschäftigung mit der nicht stattge-
fundenen Geschichte sollte dabei wesentlich mehr platz eingeräumt werden – 
werden andere Staaten, so Clarks zitat, oft einseitig als Schuldige identifiziert. 
auf diese Weise wird eine eindeutige und teilweise bequeme kanalisierung der 
Schuldfrage entschieden. Wenn man hingegen in einem deutungsversuch die 
These von der alternativlosigkeit und unvermeidbarkeit des krieges aufstellt, 
dann fällt der fokus auf das kriegerische Störungs- und zerstörungspotenzial 
des Systems an sich, das in unabhängigkeit von der zweckrationalität einzel-
ner Spieler in ihrer individualität und kollektivität sein destruktives potenzial 
entfaltet und in Richtung katastrophe driftet, als wäre die ‚Schiffbrüchigkeit‘ 
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einprogrammiert. Wir hätten dann mit einer spezifischen finalen Motivierung zu 
tun, nach der sich das Schicksal europas als ein von vornherein festliegendes 
Schicksal darstellt. der krieg erscheint dann im kontext schicksalhafter fügung, 
als hätte eine geheimnisvolle, übernatürliche, numinose instanz ihre finger im 
Spiel. Meistens ist es aber weder Vorsehung noch zufälliges Missgeschick, son-
dern ein böses Spiel der kausalität mit unzähligen, auseinander resultierenden 
konstellationen, das auch als ein Spiel menschlichen Versagens aufzufassen ist. 
es produziert oft schwer überschaubare Gemengelagen sich überkreuzender 
(fehl)entscheidungen und (fehl)entwicklungen, die das zustandekommen ei-
nes bewaffneten konflikts möglich und möglicher machen. 

‚HiNeiNGeSCHLiTTeRT‘ odeR ‚pRäpaRieRT‘ – THaT iST THe QueSTioN

Von höherer Warte aus gesehen, sollten kriege nicht gesucht, sondern ver-
mieden werden, aber manchmal stellen sie ein begehrtes Gut dar und sind Ge-
genstand von Sehnsuchtsphantasien. am 6. Juli 1910 notiert der 22-jährige Ge-
org Heym in seinem Tagebuch:

es ist immer das gleiche, so langweilig, langweilig, langweilig. es geschieht nichts, nichts, 
nichts. Wenn doch einmal etwas geschehen wollte, was nicht diesen faden Geschmack von 
alltäglichkeit hinterläßt. […] Würden einmal wieder Barrikaden gebaut. ich wäre der erste, 
der sich darauf stellte, ich wollte noch mit der kugel im Herzen den Rausch der Begeisterung 
spüren. oder sei es auch nur, daß man einen krieg begänne, er kann ungerecht sein. dieser 
frieden ist so faul ölig und schmierig wie eine Leimpolitur auf alten Möbeln.

(e. piper 2013: 99)

der Mensch fügt sich in bestimmte sozial-räumliche Gegebenheiten nicht nur 
ein – in dieser Rolle wäre er ja ausschließlich in seiner passivität und Trägheit 
begriffen –, sondern er versucht sie auch durch entsprechende entscheidungen 
und sein Handeln nach seinen Bedürfnissen, Wünschen und Möglichkeiten zu 
verwandeln. der krieg wird in Heyms aussage herbeigesehnt. er scheint ein 
probates Mittel gegen die Tretmühle des alltags, gegen die alltäglichkeit und 
Biederkeit, Trivialität und Banalität, eintönigkeit, Stumpfsinnigkeit und Lange-
weile, Ödnis und fadheit, gegen die Beschränktheit, Geist- und ideenlosigkeit 
zu sein. der Stillstand irritiert und wird drastisch spürbar. Heym klagt darüber, 
dass nichts geschehe, und durch die dreimalige Wiederholung von “nichts” wird 
zusätzlich die unerträglichkeit des diagnostizierten zustands betont. der frie-
den wird als “faul ölig” und “schmierig” eingestuft und somit auf eine niedrigere 
Stufe persönlicher Hierarchie verschoben. der betroffene diagnostiker möchte 
in der Rolle eines erfolgreichen operateurs auftreten und weist insoweit eine 
Verwandlungsbereitschaft auf, als dass er sich sehnlichst wünscht, sich in einen 
anderen Lebensrhythmus, von dem er ,eingehüllt‘ werden möchte, zu begeben. 
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die “Barrikaden” und “die kugel im Herzen”, die “den Rausch der Begeisterung” 
zutiefst spüren ließe, entwickeln eine unwiderstehliche aura und anziehungs-
kraft. der Wille zur Macht und Stärke, Vitalität und Verwandlungsbereitschaft, 
zur Tat und (Ver-)Wandlung ist an die eindrucks- oder Wirkungsmächtigkeit sei-
ner Jetztzeit gebunden, und die Gegenwart stellt sich als krisenhaft und trostlos 
dar. Heyms Wunschdenken ist jedoch nicht nur als ein jugendlicher aufbruchs-
wille und ausbruch aus der Tristesse, Routine und alltäglichkeit, als abschied-
nehmen von Vereinsamung und Verlassenheit, Bitterkeit und Verzweiflung 
durch erzeugung eines abwechslungsreichen, dynamischen und unbeherrschten 
‚eventsraums‘, zu dem plötzlichkeit und Schnelligkeit, überraschende Wende-
punkte, dramatik und erschütterung, Radikalität und kontrolllosigkeit gehören, 
einzustufen. der krieg scheint als eine außergewöhnliche Maßnahme – auch 
wenn er “ungerecht” sein sollte – gerechtfertigt zu sein, denn er würde nicht nur 
eine unterbrechung des einerleis bedeuten, sondern durch eine sich mit Hef-
tigkeit äußernde Gemütsbewegung von individuen und kollektiven, durch die 
entfesselung von Leidenschaften und die leidenschaftliche Manifestation eu-
phorischer und euphorisierender Gemütslagen, auch eine nationale eruption, ein 
Sich-Lösen von alten Bindungen und ‚Gleichgewichten‘ in aussicht stellen und 
somit eine Variation von Strukturen nach sich ziehen. eine solche erwartungs-
haltung lässt den herbeigesehnten Wandel nicht in der perspektive eines einfa-
chen, unkontrollierten Geschehens erscheinen, sondern stellt ihn in den kontext 
einer bewussten und gewollten, organisierten und planmäßigen Suchbewegung. 
deshalb spricht ernst piper von der Vermittlung der erfahrung modernen krie-
ges im Sinne eines “verdichteten erfahrungsraums”, der notwendigerweise im 
Raum seiner textlichen (Re)präsentation(en) mit Realitätseffekten bis zum Bers-
ten gefüllt ist. es ist die unmittelbarkeit komplexer kriegserfahrung, die sich 
‚nicht einfach so‘ einstellt und sich nicht nur auf harte fakten stützt, stützen darf, 
sondern auch bestimmte dispositionslagen und fähigkeiten mentaler aufnahme 
bewaffneter konflikte bei zeitlich verschobenen empfängern berücksichtigen 
muss: “der moderne krieg ist ein aufs äußerste verdichteter erfahrungsraum, 
der bis zum Bersten mit Jetztzeit gefüllt ist. das entfesselte destruktionspotenti-
al der Moderne hat eine überwältigende präsenz, die keinen Raum für die frage 
nach seinem Sinn lässt” (e. piper 2013: 475). es stellt sich also immer die frage, 
auf welche Weise das destruktionspotenzial des krieges in der Nachträglichkeit 
der Vermittlung präsentiert werden kann, und dabei ist nicht unbedingt die frage 
nach dem Sinn kriegerischer exzesse die entscheidende, denn sie zeigen sich in 
ihrer Sinnlosigkeit zur Genüge, sondern die nach einer angemessenen Vermitt-
lung eines gestimmten, atmosphärischen Raums, in den konkrete Manifestati-
onsformen menschlichen Wahnwitzes eingebettet sind. dies betrifft sowohl die 
akteure selbst als auch ihre Beobachter.

der Große krieg bedeutete millionenfach Tod und Verderben. er wurde von 
den kriegführenden Nationen in der anfangsphase nicht unbedingt im kontext 
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entfesselter Gottlosigkeit, Barbarisierung und absoluter Vernichtung im feuer- 
und Schwefelregen gesehen, sondern als geistiges erlebnis mit kathartischer 
funktion, als Läuterung, erneuerung, Verjüngung, als Heilmittel für verschie-
dene krankheiten, unzulänglichkeiten, defizite und Mangelerfahrungen einer 
Nation, als Spender vitaler kräfte als Befreiung aus einem Stillstand und einer 
Welt-Stagnation, besungen mit verschiedenen Motivationslagen durch wichti-
ge Repräsentanten öffentlichen Lebens wie z.B. Thomas Mann, Henri Bergson 
oder filippo Tommaso Marinetti, der den Militarismus und den krieg futuris-
tisch bedenkenlos nicht nur verherrlichte und glorifizierte, sondern regelrecht 
sakralisierte: 

der krieg ist schön, weil er dank der Gasmasken, der schreckenerregenden Megaphone, der 
flammenwerfer und der kleinen Tanks die Herrschaft des Menschen über die unterjochte 
Maschine begründet. der krieg ist schön, weil er die erträumte Metallisierung des mensch-
lichen körpers inauguriert. der krieg ist schön, weil er eine blühende Wiese um die feuri-
gen orchideen der Mitrailleusen bereichert. der krieg ist schön, weil er das Gewehrfeuer, 
die kanonaden, die feuerpausen, die parfums und Verwesungsgerüche zu einer Symphonie 
vereinigt. der krieg ist schön, weil er neue architekturen, wie die der großen Tanks, der geo-
metrischen fliegergeschwader, der Rauchspiralen aus brennenden dörfern und vieles andere 
schafft.

(e. piper 2013: 295)

in den Großen krieg sind die Nationen also nicht einfach ‚hineingeschlittert‘, 
sondern sie sind auf ihn ‚präpariert‘ worden, haben sich auf ihn vorbereitet, ein-
gestellt, in ihn teilweise selbst hineinmanövriert. auf diese Weise erscheint die 
individuelle und kollektive entscheidung, sich in bestimmte Machtstrukturen zu 
begeben, sich einzubringen und in ihnen zu verharren oder aus ihnen auszu-
brechen, als Resultat eines oszillierens zwischen individuellen dispositionen 
und interessen der Beteiligten und Machtausübungsformen von Staaten und Ge-
sellschaften, denn es werden nationalspezifische Richtungsvorgaben und Hand-
lungsschemata bereitgehalten, wenn Clark unter Bezugnahme auf Bernhard von 
Bülow betont: “»die meisten konflikte, welche die Welt im Laufe der letzten 
Jahrzehnte gesehen hat«, erklärte der deutsche Reichskanzler Bernhard von 
Bülow im März 1909 vor dem deutschen parlament, »sind nicht hervorgerufen 
worden durch fürstliche ambitionen oder ministerielle umtriebe, sondern durch 
leidenschaftliche erregung der öffentlichen Meinung, die durch presse und par-
lament die exekutive mit sich fort riss«” (Ch. Clark 2013: 298). 

kognitiv-emotive Systeme werden durch ihre eingebundenheit in die Macht-
strukturen des Großen krieges angehalten, sich vor alternativen des Handelns 
zu stellen, kontroversen zu fokussieren und entscheidungen für und gegen den 
krieg zu treffen oder sich der entscheidung zu verweigern, wobei eine entschei-
dungsverweigerung auch als eine entscheidungsform zu gelten habe. dies umso 
mehr, als dass der Mensch “[…] weder eine bloße Substanz (als Träger von fä-
higkeiten) noch ein bloßes instrument für soziale Verwendung ist, sondern weil 
er miteinbezogen ist in die interpenetration von Mensch und sozialem System” 
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(N. Luhmann 1987: 341). zu der jeweiligen Beobachtung gehört also immer eine 
spezifische einbindung des Beobachters, der sich als kognitiv-emotives System 
im ausdrucksmedium von unterscheidungen und Bezeichnungen mitteilt: “Wer 
beobachtet und beschreibt eine Handlung als Handlung, eine entscheidung als 
entscheidung? […] Wer will im operationsnetz der sozialen kommunikation 
feststellen, in welchem zustand sich der Handelnde befand, als er handelte?” (N. 
Luhmann 2006: 124). der Beobachter ist also nicht nur, wie Luhmann sagt, ein 
psychisches System, ein Bewusstsein, ausgestattet mit der fähigkeit, zu unter-
scheiden und zu bezeichnen, sondern auch (oder vor allem) ein kognitiv-emotiv 
geprägtes, soziales kommunikationssystem (N. Luhmann 2008: 147f.). durch 
diese soziale ich-einordnung wird überhaupt Stellung und Bedeutung von din-
gen und Relationen konstituiert. die platzierung oder Verortung des Beobach-
ters entscheidet sowohl über seinen Beobachtungshorizont und den zuschnitt 
des Relevanten als auch über die form der Selbst- und fremdbeobachtung oder 
anders formuliert: Beobachtungen des kognitiv-emotiven Systems sind Be-
wusstseinsphänomene, kognitiv-emotive akte, die Subjekt-objekt-Beziehungen 
markieren und an der relational-performativen Raumauffassung teilhaben. Sie 
verbinden sich einerseits mit dem erkenntnisprozess, mit dem aufnehmen und 
entwickeln eigener Wahrheit(en). andererseits gehen in ihnen empfindungen 
und emotionen auf, so dass verschiedene ‚äußerungen des Lebens‘ ein spezifi-
sches ‚Wahrnehmungs- und empfindungsmaterial‘ darstellen, das kognitiv-emo-
tive Verortungsversuche ermöglicht. damit wird ein Raum mannigfacher kogni-
tiv-emotiver Bewegungen eröffnet, zu dem inszenierungspraktiken als formen 
von identifikations- oder distanzierungsstrategien gehören. anders formuliert: 
aufmerksam-kritisches Beobachten zieht beobachter- oder systembezogen die 
Herausbildung einer spezifischen innenwelt als Gedanken- und Gefühlswelt, ei-
nes spezifischen kognitiv-emotiven Gebildes nach sich. der krieg gestaltet sich 
in dieser Hinsicht, mindestens in seiner Vorbereitungs- und anfangsphase, als 
eine revolutionäre, praxisverändernde kraft und die einzige ‚Hygiene der Welt‘. 
durch entsprechende Beeinflussungsmechanismen und Sinnstiftungsstrategien 
bedeutet er einen kult des Maskulinen, der Jugendlichkeit, Stärke, aggressivi-
tät, Mobilität und Geschwindigkeit, der Veränderung und zukunftsorientiertheit 
gegen die Stagnation, Vergangenheitsfixiertheit, ohnmacht und Schwäche. die 
ohnmacht und Schwäche werden dabei nicht ausschließlich im kontext der kör-
perlichkeit, sondern auch als Willensschwäche und entscheidungsohnmacht auf-
gefasst. der Gedankenaustausch zwischen Romain Rolland und Gerhart Haupt-
mann, zwischen zwei Literaturnobelpreisträgern, ist nicht nur ein Beispiel für 
die Verhandlung von weltanschaulichen positionen, sondern zeugt davon, dass 
man sich der parteinahme nicht entziehen konnte. auch intellektuelle sahen sich 
gezwungen, fahne zu hissen, flagge zu zeigen, farbe zu bekennen, sich eindeu-
tig zu bestimmen. Rollands pazifistisch-versöhnliche position kann sich nicht 
nur deshalb nicht durchsetzen, weil der krieg wütet und der Graben zwischen 
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den beiden Nationen immer tiefer wird, sondern sie ist auch angesichts der Mas-
sivität apologetischer positionen zu schwach:

der krieg ist die frucht der Schwäche und der dummheit der Völker; man kann sie deshalb 
nur beklagen, nicht aber ihnen zürnen. ich werfe ihnen auch nicht unsere Gefallenen vor; die 
Trauer ist bei ihnen nicht geringer. Wenn frankreich zugrunde geht, so wird auch deutsch-
land zugrunde gehen. ich habe meine Stimme selbst dann nicht erhoben, als ich ihre armeen 
die Neutralität des edlen belgischen Volkes verletzen sah. […] Was aber zu viel ist, das ist 
die Wut, womit ihr diese hochherzige Nation, deren einziges Verbrechen darin besteht, bis 
zur Verzweiflung ihre unabhängigkeit zu verteidigen und das Recht so wie ihr, deutsche, es 
selbst gehalten habt im Jahre 1813.

(e. piper 2013: 267)

Roland als Beobachter schaut sich die Welt und ihre destruktiven erscheinungs- 
und Manifestationsformen analytisch-kritisch an, stellt dabei fest, dass frieden 
und Harmonie schon längst eine art Verlegenheitsformel sind. es herrscht kein 
harmonischer zustand und austausch politischer Niedlichkeiten, sondern ein 
kriegerischer ausnahmezustand in europa und der Welt vor. keine krisensi-
cherheit, keine Störungs- und konfliktfreiheit dominieren den sozialen Raum 
europas, sondern es macht sich ein zerstörerischer konfrontationskurs breit, die 
fronten spitzen sich zu und die gegnerischen parteien sind alles andere als kom-
promissbereit. es wird immer weniger überlegt, welche Möglichkeiten politi-
schen Handelns und welche Ressourcen in frage kommen, um die Situation zu 
entschärfen, sondern es wird politisch-ideologisch und militärisch darüber nach-
gedacht, wie man selbst agieren muss, um sich militärisch-politische Vorteile zu 
verschaffen und in der konfrontation die oberhand zu gewinnen. anders for-
muliert: kriegsbeteiligte stellen sich die frage, welche zusätzlichen Ressourcen 
zur erweiterung von Handlungsmöglichkeiten mobilisiert werden müssen, auf 
welche Weise man sich erfolgreich gegen den feind schützen oder zum Gegen-
angriff ausholen kann. die organisierende kraft des krieges – wie abwegig das 
auch klingen mag – besteht schließlich u.a. darin, dass sich bestimmte konstel-
lationen, fronten, freund-feind-Verhältnisse herausbilden, feindselige, schäd-
liche und verbrecherische aktivitäten, Normabweichungen und devianzen als 
solche identifiziert werden können. frankreich sieht sich im Verteidigungskrieg 
und in der Rolle einer fackelträgerin der zivilisation. Rolands Stimme wird an-
gesichts der Verletzung belgischer Neutralität, massenhafter erschießungen und 
zerstörungen als protest gegen die militärische asymmetrie: david gegen Goli-
ath, Sabotageakte und angriffe aus dem Hinterhalt gegen massive militärische 
präsenz, Guerillakrieg gegen gut organisierte kriegsmaschinerie erhoben (Vgl. 
e. piper 2013: 151-212). der Große krieg wird nicht nur als eine feier asketi-
scher Männlichkeit stilisiert, sondern er stellt eine mehr oder weniger euphori-
sche Völkererhebung und einen allgemeinen nationalen erregungszustand mit 
aufbruchs- und entschlussfreude, angriffslust, Siegeswillen, Siegestaumel und 
Siegesrausch dar, wenn piper behauptet: 
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im krieg ist der Tod allgegenwärtig. aber kein krieg hat eine so breite Blutspur in der kul-
turlandschaft hinterlassen wie der erste Weltkrieg. dieser krieg, dessen Totalität zu Beginn 
kaum jemandem bewusst war, schonte nichts und niemanden. zugleich wurde der krieg als 
gemeinsam zu bewältigende anstrengung wahrgenommen. zahllose Schriftsteller und Verle-
ger, Maler und komponisten, Wissenschaftler und unternehmer meldeten sich freiwillig. die 
geistige Mobilmachung, die Mobilisierung des kampfwillens machte auch vor der eigenen 
person nicht halt.

(e. piper 2013: 281)

es geht keinesfalls um eine demobilisierung der Leidenschaften, sondern um 
ihre anheizung, nicht um die erzeugung einer nationalen Besonnenheit und 
nachhaltigen ernüchterung – sie wird erst später angesichts des Stellungskrie-
ges und vieler opfer, der kriegs- und kampfmüdigkeit kommen –, sondern 
um eine positive Gemütsmobilisierung, um einen begeisternden kriegsge-
sang und die erweiterung nationaler Trägerschaft der kriegsidee. Nicht pazi-
fisten und Neinsager, drückeberger und vaterlandslose Gesellen, Wendehälse 
und Verräter sind gefragt, sondern patrioten und Vaterlandsfreunde, opfer- und 
einsatzbereite, kämpfer und Sieger. piper spricht in diesem kontext von ei-
ner Generalmobilmachung nicht nur im Sinne nationaler Vorbereitung und 
einstellung auf den krieg durch einberufung wehrfähiger Männer und auf-
stellung von kampffähigen Truppen, sondern im Sinne einer Mobilisierung 
und aktivierung aller sozialen Lebensbereiche, aller bestehenden Ressour-
cen und deren einbeziehung in die Belange der kriegsvorbereitung und der  
kriegsführung: 

die kabinettskriege früherer zeit wurden abgelöst durch eine Generalmobilmachung, die 
alle Ressourcen in den dienst des krieges stellte und nichts und niemanden schonte. Je-
der angehörige der Nation war potenziell auch ein kombattant. […] im ersten Weltkrieg 
gewann das prinzip der Volksbewaffnung noch ganz andere dimensionen. es ging nicht 
mehr um einen wilden Volkskrieg, sondern um die Militarisierung der ganzen Nation. der 
krieg war ungleich totaler als die kriege zuvor, auch die Heimat war front, der feind war 
überall. das äußerte sich nicht nur in der allgegenwärtigen Spionagehysterie, die zahlreiche 
Menschen das Leben kostete, sondern ebenso in der ausgrenzung von Minoritäten und in 
der Verdächtigung diverser innerer feinde. […] Nicht Herrscher kämpften im ersten Welt-
krieg gegeneinander, sondern Völker […] und am ende des krieges stand nicht der frieden, 
sondern es folgte eine Welle von Völkerverschiebungen und Bürgerkriegen, deren zentrales 
Charakteristikum die entgrenzung der Gewalt war.

(e. piper 2013: 86-88)

der krieg wirkt mit seinem Störungspotenzial, mit seiner dynamik und unvor-
hersehbarkeit seiner abläufe einerseits destruktiv, weil er, nicht zuletzt durch 
Hetzkampagnen und propaganda, eine entgrenzung von Gewalt legitimiert, ein 
Gegeneinander von Gemeinschaften und Gesellschaften bedeutet, bestimm-
te Gruppen wie z.B. ethnische Minderheiten oder andere Minoritäten ausgrenzt 
oder eliminiert, Menschen und Sachen zerstört, ganze Landstriche verwüstet, 
ungleichgewichte und instabilitäten, Brüche und einschnitte mit Völkerverschie-
bungen und zwangsmigrationen erzeugt und somit weitreichende, über den krieg 
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hinausgehende folgen in form von weiteren militärischen auseinandersetzun-
gen, von Bürgerkriegen und lokalen oder regionalen bewaffneten konflikten im 
kampf um einen territorialen Status quo oder territoriale Veränderungen hat. er 
wird andererseits nicht als eine zum Tagesgeschäft gewordene zerstörungswut 
und Menschenschlächterei angesehen, sondern stellt einen identifikationsort für 
das Nationalempfinden dar, fungiert als ein konstituierendes element der Ge-
meinschaft und besitzt somit auch eine integrative und systemkonsolidierende 
kraft, die es ermöglicht, Menschen für bestimmte zwecke zu mobilisieren, sie 
zu unterstützern, förderern, Trägern eines Systems zu machen und neue, teil-
weise illusionäre ‚Gleichgewichte‘ herzustellen, oder man könnte mit Luhmann 
sagen: “[…] jedes System stabilisiert die eigenen instabilitäten” (N. Luhmann  
1987: 296).

aBGeSaNG

der erste Weltkrieg bedeutet in vielerlei Hinsicht eine Überschreitung von 
Grenzen und eine entgrenzung von Gewalt, ein Schwanken zwischen den extre-
men, wenn ernst piper schreibt: “der erste Weltkrieg markiert einen Übergang. 
er steht am Beginn eines zeitalters, das durch ein bis dahin undenkbares aus-
maß an Massengewalt gekennzeichnet war” (e. piper 2013: 85). Wenn große 
kriegerische auseinandersetzungen und bewaffnete konflikte kritisch hinter-
fragt werden, dann gehören auch zwangsläufig empirische daten dazu, deren 
aufgabe jedoch nicht in der Verallgemeinerung, kollektivierung und anony-
misierung bestehen sollte, sondern sie können insoweit behilflich sein, als dass 
sie das Vorstellungsvermögen aktivieren und manchmal sogar das menschliche 
fassungsvermögen sprengen. piper liefert in seiner groß angelegten Studie über 
den Großen krieg ein äußerst komplexes Beziehungsdenken, das nicht nur kul-
turgeschichtliche internationale Verflechtungen einer kritischen Sicht unterzieht, 
sondern auch national spezifische und differenzierte historische facts und empi-
rische daten beinhaltet:

die Bilanz des ersten Weltkriegs sprengte alle dimensionen, die bis dahin vorstellbar gewe-
sen waren. Von den 250 Millionen wehrfähigen Männern der beteiligten Staaten waren 73 
Millionen mobilisiert worden. es gab fast neun Millionen militärische Todesfälle und noch 
einmal fast sechs Millionen zivile Tote, darunter als größte opfergruppe die in der Türkei 
ermordeten armenier. […] die politische Landkarte war vollkommen umgestaltet worden. 
es entstand eine ganze Reihe von Nationalstaaten, solche, die wiederhergestellt wurden wie 
zum Beispiel polen, und solche, die sich wie die ukraine erstmal konstituierten. der zerfall 
der Vielvölkerreiche führte dazu, dass ein enger zusammenhang zwischen Nationalität und 
ethnizität entstand, dessen unvermeidliches konzeptionelles Nebenprodukt die ethnische 
Minderheit war.

(e. piper 2013: 447f.)
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es geht bei dieser Bilanz einerseits um die zahlen und dimensionen des be-
waffneten konflikts, andererseits um bestimmte aufmerksamkeitsmomente, die 
politische Veränderungen, Veränderungen auf der politischen Landkarte durch 
den zerfall übernationaler Gebilde wie des habsburgischen und osmanischen 
Nationalitäten- oder Mehrvölkerstaates und eine engere zusammenführung von 
Nationalität und ethnizität zwecks Herstellung von national-ethnischer Homo-
genität betreffen. das Streben nach national-ethnischer Restitution und kohä-
renz, nach Wiederherstellung und Herstellung von souveränen Staatsgebilden 
galt z.B. für polen als zukunftsorientiertes Narrativ und patriotischer auftrag, 
der durch militärische anstrengungen eine aufhebung bestimmter politischer 
entscheidungen – auf dem Wiener kongress 1815 wurde polens Teilung und 
zerstückelung endgültig besiegelt – ermöglichen sollte und somit eine Wieder-
gutmachung für den zugefügten politischen Schaden darstellen würde. polen 
war durch den ‚verschwundenen Staat‘ keine kriegführende politische Macht 
und keine kriegführende Nation. obwohl polnische Soldaten als Staatsbürger 
gegnerischer Mächte auch zwangsläufig im Bruderkampf einander gegenüber 
standen – damit wird das kainsmal polnischer kriegsbeteiligung gezeich-
net –, wurde jedoch die idee eines souveränen polnischen Staates durch eine 
geistige, nationale Mobilmachung aus ihrem militärischen engagement nicht  
‚herausgeschnitten‘. 

ein totaler Volkskrieg bedeutet eine beherrschende Militarisierung des all-
tags. der einzelne wird dabei nicht unbedingt zu einem winzigen, unbedeuten-
den Rädchen in einer gigantischen Maschinerie degradiert, sondern er bekommt 
durch die potenzialität des kombattantendasein seine Berechtigung, wird auch 
in seinem kollektiven Handeln gesehen und somit aufgewertet, auch wenn nicht 
jeder oberbefehlshaber es so sieht.

Und wenn DU getötet wirst, melde DICH an deiner Grabstelle!
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