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Wenzel Jacob

Feurio!

Von den vier Elementen Feuer, Wasset Erde, Luft ist Feuer vielleicht das ambiva-

lenteste. Es steht gleichermaBen ftir die Zerstorung wie fiir den Ursprung des Seins,

es reprasentiert Macht und zugleich 0hnmacht des Menschen.

ln der griechischen Mythologie ist das Feuer Eigentum der G6tter, dessen Raub

von Prometheus gesiihnt werden muB. ln der christlichen Uberlieferung nimmt Gott

im Feuer Gestalt an: Er offenbart sich Moses im brennenden Dornbusch und der

Heilige Geist kommt in Feuerzungcr auf die Jtinger herab. ln den unterschiedlich-

sten Kulturen ist Feuer ein religirises Symbol. Seine Macht ist so iiberuiiltigend, daB

sie lange nur mit ctwas auBerhalb und irber dem Menschen stehenden zu erklSrcn

war: Illitze stecken die Erde in Brand und Vulkane sprengen sie mit fliissigcm

Gestein. Die Behcrrschung des Feuers ist deshalb ein ganz ertscheidendcr Schritt in

der Entwicklungsgeschichtc des Mcnschen geweser.

Auch in der Sprache spielt das Feuer eine wichtige Rolle. ln Redensarftr steht es

fiir unverbriichliche Freundschaft - >fiirjemanden durchs Feuer gehen<, fiir Risiko

- rmit dem Feuer spielen< oder fiir Leidenschaft - rFeuer und Flamme sein<.

Die Bedrohung durch das Feuer spielt in unserem Alltag keine groBe Rolle mehr.

I)ie Wahrscheinlichkeit, daB ganze Stadte Opfer einer Feuersbrunst werden, ist heute

riel geringer als noch im l9.Jahrhundert. Wir haben geiernt, das Feuer zu kontrol-
licrcn und uns vor ihm zu schiitzen. Dennoch sind wir auch heute nicht vor ihm
qrfcit. Waldbrinde, die wochenlang lodcrn und aktive Vulkane gibt es auch in unse-
.rn Tagen. lm Geqensatz zu fruher wissen wir heute aber mehr iiber die Ursachen
'.rncl miissen nicht gleich die Apokalypse l'iirchten. Wenn es AnJaB gibt, sich vor der

\pokalypse zu fiirchten, dann weniger wegen dcr Natur als aufgrurd des Menschen.

nr gltichen MaBe wie er gelernt ha1, das Feuer zu banncn, hat er gelernt, seine Zer-
-tiirungskraft zu potenzieren. Das Feuer, das er in Form von Bomben auIdie Erde

,'erfen kanr, ist gewaltiger alsjedes nattirliche Feuer, das die Erde bislang heimge
-'-rcht hat.

Die Einstellung zum Feut'r und der Umgang mit ihm hat sich bisweilen grund-
': rcnd verdndert. Ein .clutes Bcispiri hicrfiir sind die Waldbrdnde. Hatte man ftr
.,lrrzehnte versucht, die Feuer so schnell wie mbglich zu lclschen, so lieB man ihnen

: \nfang der I 970er Jahre in den USA lleien Lauf, denn es zeigte sich, daB sie fiir
:': Rcc;eneration der Wilder von groBer Bedeutung sind. lnzwischen wurde auch

r r'se Strategie modifiziert und durch das Konzept der Feuerokologie ersetzt, die

, -)Ircht, das Problem durch das Legen kontrollierter Feuer zu losen.

I 998 hat dic Kunst- und Ausstellunqshalle dcr Bundesrepublik Deutschland ihre

' ''greBreihe zu dcn Elcnrenten begonnen, nachdem sie sich zuvor tiber einen Zeit-
.'rr von mehreren Jahren mit den fiinf Sinnen beschdftiqt hat. Die Elcmente bil-

in ihrem Zusammenspiel die Crundlage unserer Existenz. Nach rWasser< war
, .,trn die zweite Veranstaltung in der Reihe. ln bewdhrter Weise haben sich inter

rnale Experten aus unterschiedlichen Diszipiinen versammelt und sich dem

''r; qemcinsam gendhert: Philosophen, Physikel Biologen, Soziologen, Technik-

: \\issrnschaftshistoriker, Kunsthistoriker, Litcraturwissenschaftlcr, Medienwis-
,. r'a ltlcr, Feuerokologen, Ethnologen, Forstwirtschaftler, Architekten und Kiinst-

:ben sich vier Tage lang den verschiedenen Facetten des brenzligen Elemerts
77



gewidmet. Folgende Themengruppen standen auf dem Programm: rGeschichte(n)

des Feuers<, rFeuer und Landschaft<, rFeuer und Urbanitdt< sowie rKunstfeuer und

Kriegsfeuer<.

Wir sind gliicklich, daB es emeut gelungen ist, einen solchen interdisziplindren

Dialog zu stiften und wir sind dankbar filr die vielen interessanten BeitrSge, die in

diesem Buch versammelt werden konnten. Das Buch ist fiirjeden, der sich mit dem

Thema Feuer beschdftigen mdchte, eine unschiitzbare Quelle, nicht zuletzt ftir uns

als Ausstellungsinstitution. So kdnnen wir ftir unser Ausste'llungsprojekt mit dem

Arbeitstitel rKlima/lVetter< aus dem zusammengetragenen Material unmittelbaren

Nutzen ziehen.

lch mdchte allen Beteiligten und Fdrderern fiir ihre Unterstiitzung herzlich dan-

ken. Hervorheben mdchte ich die Kooperation mit der Arbeitsgruppe Feuerdkologie

des Max-PIanck-lnstituts fiir Chemie, Global Fire Monitoring Center in Freiburg und

das Engagement ihres Leiters Johann Georg Goldammer. Seinen Hinweisen und sei-

ner Mitarbeit verdankte das Projekt wesentliche lmpulse. Auch dem Bundesamt fiir
Naturschutz sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Es hat das Vorhaben durch eine

F<irderung mit Mitteln des Bundesministeriums fiir Umwelt, Naturschutz und Reak-

torsicherheit tberhaupt ermdglicht und war fiir uns bis zur inhaltlichen Nachberei-

tung ein tiberaus hilfreicher Partner.

Das gr6Bte Verdienst an dem KongreB und an dieser Publikation hat jedoch

Bemd Busch. Er hat das Projekt konzipiert und zusammen mit seinern Team orga-

nisiert.

Vorwort

Von den vier Elementen, die nach abendlandi:t: :' -

nis bestimmt haben, scheint das Feuer am eno:::. -

verbunden zu seir. Dies gilt sowohl fiir die po:,: ..
ziationen, die wir mit ihm verkniipfen: es ist y, a -'. r

Bedrohung, es ist Sinnbild der Liebe wie auch :i.- r:
noch - in der Vorstellungswelt vieler Religior.- . _

Bedeutunger ihm wissenschaftlich weitgeheri:,...
Geschichtlichkeit unserer Beziehunger zum Feur- .: .

die Entwicklung der menschlichen Gattunq.
Die menschliche Zivilisationsgeschichte bec'-.

Feuers, dies ist gewissermaBen der erste, anfdngi'rr , :
in mythischer und reiigiriser Gestalt vielfdltig \er:-: ::

Auftakt eines langen Prozesses der zunehmende- l.
gefeilteren Gebrauchs dieses Elements, einer Ce:i: .

zauberurg gJeichermaBen, mit zahlreichen Ete::.
Agrarwirtschaften bis hin zur gigantischen lndie, ."
jenem ProzeB, den wir gemeinhin als lndustriaijs'.'.. :

umschreiber. Die dadurch ausgekiste wirtschaftl:. -.
hat eine ganze Epoche mit der extensiven und irt.. ,

verbunden und mit einer Wirtschaftsweise. ri;:- *

bezeichnet worden ist.

Die gesellschaftlichen, technischen und aucl- - .

Ordnung scheinen heute gravierenden Verdnder'-:. :
Formel der Globalisierung angesprochenen Tencl.' :,.
trotz aller Ungleichzeitigkeiten und Unterschiedr-. :

Hintergrund einer weitgehenden Dominanz eine: ,', ''
modells ausgetragen werden. Auch wenn die \i:'
Welt begleitet ist von Beschworungen, daB auch i':
grurdlagen und Zukunftschancen der Mensc]-". -

Perspektive getragen sein miiBte, die Realitit po1'-,.
weitgehend von nationalen Egoismen und tradte-:
sammenhang unseres Themas failen insbesondere .'

lndifferenz gegeniiber den sich abzeichnenden L r : -

reich sein kann-

lch denke hier zundchst ar die okoiogisch d-' .

auch machbare Abkehr von der Bindung des Fort.., - .

Energien - also den Abschied vom Feuer der indL;.'-
silen Ressourcen allmlhlich aufgezehrt hat. Denr: r '

Klimakrise ist das technische und gesellschaftliche '.'
giegewinnung urd -transformatior, dessen Ablo:r.. :

standenen politischen und rikonomischen Ri;cksicr': .

Ein zweiter, damit verkniipfter Umbruch zeici' .'
lnnovationen ab, die sich mit dem Computer angr:..,.
oder Nanotechnologier prognostisch verkniipft,,.r-

r,



Bernd Busch

Vorwort

von den vier Elementen, die nach abendliindischer vorsteilung unser Naturverstdnd-
nis bestimmt haben, scheint das Feuer am engsten mit der Geschichte des Menschen
verbunden zu sein. Dies girt sowohr ftir die positiven als auch f0r die negativen Asso-
ziationen, die wir mit ihm verkniipfen: es ist wdrmend und zerstdrend, Werkzeug und
Bedrohung, es ist Sinnbild der Liebe wie auch der Apokalypse, es verheiBt _ immer
noch - in der vorsterlungswert vieler Rerigionen Lauterung, auch wenn derartige
Bedeutungen ihm wissenschaftrich weitgehend ausgetrieben worden sind. Diese
Geschichtlichkeit unserer Beziehungen zum Feuer spannt einen weiten Bogen durch
die Entwicklung der menschlichen Gattung.

Die menschliche Zivilisationsgeschichte beginnt mit der Domestizierung des
Feuers, dies ist gewissermaBen der erste, anfdngriche schritt der Feuergesch.ichte, der
in m5rthischer und religi6ser Gestart vierfdrtig verarbeitet worden ist. Er markiert den
Auftakt eines langen Prozesses der zunehmenden Beherrschung und des immer aus_
gefeilteren Gebrauchs dieses Erements, einer Geschichte von Entfesselung und Ent-
zauberung gleicherma8en, m.it zahlreichen Etappen, iiber die Feuerregimes der
Agrarwirtschaften bis hin zur gigantischen lndienstnahme der Kriifte des Feuers .in

jenem ProzeB, den wr'r gemeinhin als 
'lndustrialisierung 

oder r'ndustrielle Revolution
umschreiben. De dadurch ausgel6ste wirtschaftriche und geseilschaftriche Dynamik
hat eine ganze Epoche mit der extensiven und intensiven Nutzung fossirer Energien
verbunden und mit einer Wirtschaftsweise, die mit dem Begriff Kapitalismus
bezeichnet worden ist.

Die gesellschaftlichen, technischen und auch 6kologischen Fundamente dieser
Ordnung scheinen heute gravierenden Verdnderungen ausgesetzt. Die unter der
Formel der Globalisierung angesprochenen Tendenzen geh.ren hierzu, durch die,
trotz aller Ungleichzeitigkeiten und Unterschiede, die globalen Konflikte vor dem
Hintergrund einer weitgehenden Dominanz eines wirtschalts- und Entwickrungs-
modells ausgetragen werden. Auch wenn die vision einer zusammenwachsenden
welt begleitet ist von Beschwdrungen, daB auch die verantwortung ftir die Lebens-
grundlagen und Zukunftschancen der Menschheit von einer derart globalen
Perspektive getragen sein mriBte, die Realitfit politischen Handelns ist immer noch
weitgehend von nationalen Egoismen und tradierten Konzepten gepriigt. lm Zu_
sammenhang unseres Themas falren insbesondere zwei Bereiche auf, in denen die
lndifferenz gegeniiber den sich abzeichnenden Umbriichen und probremen folgen-
reich sein kann.

lch denke hier zundchst an die rikologisch dringend gebotene und technisch
auch machbare Abkehr von der Bindung des Fortschritts an den Verbrauch fossirer
Energien - also den Abschied vom Feuer der industrieilen Modeme, das seine fos-
silen Ressourcen allmdhlich aufgezehrt hat. Denn ein zentrarer Motor der globaren
Klimakrise ist das technische und geserschaftriche Modeil der herkrimmrichen Ener-
giegewinnung und -transformation, dessen Abrdsung immer noch von farschver-
standenen politischen und cikonomischen Riicksichtnahmen brockiert wird.

Ein zweiter, damit verkniipfter umbruch zeichnet sich in den technorogischen
lnnovationen ab, die sich mit dem Computer angebahnt haben und heute mit Bio_
oder Nanotechnologien prognostisch verkniipft werden. Gerade in der Biotechnik
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deutet sich eine neue Form der Verwandlung der lebender

alten, lange vorbildlichen Modell der Stoffumwandlung it

sten ganz anderer Produktionsweisen abwendet.

Das heiBt nun aber keineswegs, daB heute die qymb

Qualit2iten des Feuers gleichzeitig verschwinden wfirden. I
gerade durch diese Entzauberung der stofflichen Materk I

ger Weise aktiviert, freigesetzt fiir Erlebnissensationen. E

politische Strategien. All das gehtirt zu den Geschichten d

ein ganzer Abschnitt dieses Buches befaBt.

Der menschliche Umgang mit dem Feuer hat sich inrx

Lrbens- un d Arbeitwerh iiltnisse entwickelt, durchaus nit*
duktiven Allianz, sondern oftmals auch in dramatistltm

halb bietet es sich an, diese Feuergeschichte ausgehend w
suchen, in denen sich das Zusammenspiel von Feus und

entfaltet hat: Land und Stadt. Die beiden folgenden Abnd

und Landschaft< sowie rFeuer und Stadt< gewidmet

Die Forschungen der Feuerdkologie haben darauf hir

ofrmals n otwendi ger Bestan dteil n atiirli cher Prozessc tst

wenige Regionen dieser Erde gibt, die gleichsam gindidr
lichen, kulturellen und sozialen Vorraussetzung€n d€r I

schaften unseres Pl aneten sin d unterschiedlich, deutlich

wieder in einem Zusammenwirken von nafirlichen und m
zifi sche Feuenegimes herausgebildet haben-

Viele traditionelle Kulturen haben im Einklang mit den

des Feuers gelebt, es sich zunutze gemacht und nadr dot

das Feuer eingesetzt. Natur und Kulturlandschaft rsblkb
tiwn Spanrung - und in manchen Gebieten gilt dks so(

dieses Verh?iltnis allerdings liingst zerbrochen, rmttr c

Besiedlunq und durch andere Arbeitsformen und Technile

teihreise hat sich der Feuergebrauch in seinen Dinrmion
nir beispielsweise bei der Zerst6rung tropixher Rcgrrrt

Brandrodungen, die die Regenerationskriifte der Natur Et

Der Versuch, diese Bedeutung des Feuers in eimr ro
gepragiten Natur besser zu verstehen, lehrt unE Fragen d
sourrcn aber auch beispielsweise der Verletzlithkeit ton
:nmer weiter in die Landschaft vorgedrungen sind- ror t

Ci$iutieren und auch zu managen. Auch dies ist ja ei
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. ;ch die Geschichte der Feuerwehren. Und gerade die Feuerwehr wird, zu Recht,
.:raul hinweisen, daB Brinde weiterhin eine gravierende Gefahrenquelle in Stidtcn

::rstellen. Dies gilt in noch ganz anderer Dramatik fiir die stiidte der sogenannten
:-;tten Welt. Gleichwohl, fiir unseren Alltag kann man wohl davon sprechen, claB

::,s Feuer an Bedeutung verliert, unsichtbarer wird. lmmer weniger beispielsweise
-',dcn sich noch offene Feuerstellen oder Ofen in den Wohnungen, mit ali den
:::nrit verbundenen Fertigkeiten der Entziindunq und den Risiken eines auBer Kon-

'-r11e geratenden Brennens. Meist bcschrdnkt sich dic prdsenz des Feuers im Haus
, rt Kcrzen, Adventskranz und Weihnachtsbaum, wenn es nicht mit einem Kamin
..'tder in die zentralgeheizte Wohnung zurtickgeholt wurde, aus Grijnden, die sehr
.'el ntit atmosphlrischen Qualitdlen zu tun haben.

Es gibt aber noch einen anderen Aspekt der Beziehung von Feuer und Stadt: daB
''.ntlich die zerst6rung auch eine merkwiirdig produktive seite hat. Baugeschichte

;er Stadtgeschichte lieBe sich offenbar auch als eine durch Branclkatastrophen
,.;sclcloste Folge von Erneuerungen schreiben. Das mag zynisch klingen, gerade
.,tnn wir an gezielt eingesetzte Brandstiflung denken. Aber wenn wir rliesen

-:tdanken einmal eher im Sinne der Lernflhigkeit von Gemeinwesen verstehen, tlie
,.;t einschneidende Erfahrungen antworten, iindert sich dies vielleicht. Unrl immer-
''r gibt esja auch ein Tdtigkeitsfeld vor Feuerexperten, das sich mit der Entsor-
;.rng von Architektur, mit ihrer Sprengung befaBt und das anqesichts der heute ver-
...Irdeten Baustoffe eher noch an Bedeutung gewinnt.

Damit sird wir auch schon beim letzten Abschnitt: rKunstfeuer / Kriegsfeuerr. Am
."lang stand hier die Zweideutigkeit des Schwarzpuivers, dessen Explosivitdt sichja
- zrvei Richtungen entwickelt hat, in den Feuerwerkskijnsten und in der Walfen_
:chnik. Ebenso wie das Feuerwerk eine reue Qualitdt der lnszenierung von Macht
.;rcl Pracht erriffnete, schufen die Feuerwaffen cine neuartige Form militirischer
)',tenz, mit weitreichenden Folgen. Eine gcliiufige These ist, daB die damit ausgelo-
..r doppelte Dynamik sich gerade nicht primdr in China, dem lJrsprungsland clieses
.i\plosiven Gemischs, entwickelt hat, sondern in Europa. Doch auch hier waren beide

:ltionen zunechst offenbar noch miteinander verbunden, schor allein durch die
,.,\irbenden Personen, habcn sich dann aber voneinander geschieden. Dies hat
.'.-herlich mit Formen der Professionalisierung zu tun, mit technischen Entwicklun-
;.r. Anderungen in der Kriegfiihrung urd den Formen symbolischer politik.

Sp:itestens im 20.Jahrhundert dann, rlas.ja von einer weitgeherden Entgren-
.;ng der Kriegfiihrung geprlgt wa1 scheinen jedoch die Zerstorungsgewalt der

,"'.:flen und die Bilder des Krieges, und zwar sowohl als Aufklirungsdaten wie ais
r-trsche sensationen, auf fatale weise zu implodieren. Nicht zufdllig hat der Golf-

. -'cq eine vehemente Diskussion iiber das Verhjltnis von Krieg und Medien aus-
;rlost. und vielleicht ist dies auch cin Grund, warum Kiinstler heute wiederverstdrkt
;i die sinnlichen und gleichsam handwerklichen Qualititen der Feuerkiinste

:-;'L)ckgehen. Am Ende des Abschnitts und auch dieses Buches stehen daher zwei
'.;rstlerische Positionen, die in ihrerweise die potentiale des Feuers entfesseln.

Das Reflexionsvermogen der Kr:nst als gleichberechtigten partner neben hr'stori-
-.'cn. naturwissenschaftlichen oder technischen Zugdngen in die Beschiiftigung

: dem Feuer mit einzubeziehen, ist Ausdruck einer grundsltzlichen Uberlegung.' , 'n ein Ziel unserer Reihe ist, den Einspruch gegen das Schwinden der qualitati-
.' Dimensionen der Elemente nicht der Esoterik zu iiberlassen, sondern dieses

r"-'osphdrische, Kulturelle in die Gestaltung unseres Umgangs mit Natur wieder mit
' zubcziehen, fueilich aufeiner neucn Stufe. Dies geschieht auch in der En /artung,
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daB dir rielbeschhorene okologische Neuorientierung unserer Lebensweise nicht

gegen, sondrm nur i1r einem Btindnis mit den kulturellen oder emotionalen Qua-

lititen. riie soziale zusammenhange stiften und erhalter, gelinger kann. Sie ist

keint technische. sondern eine gesellschaftliche Aufgabe'

Feuer braucht Brennstoff, und so mochte ich dem Bundesamt fiir Naturschutz

und denr Bunclesministerium ftir umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit dan-

ker, clie dieses Projekt gefordert und ir einer kollegialen Zrrsammenarbeit tatkrif-

tig unterstiitzt haben. Feuer muB entzirndet und versorgt werden, deshalb mochte

jch eincn zwciten Dank anschlieRen an alle, die urs bei der Arbeit beraten, angelegt

unrl beleuert haben: die Autorinnen ulld Autoren, die vielen Gesprdchspartner

wiihrcncl der vorbereitung, ich nenne nur Thomas Kluge vom lnstitut fiir sozial-

okologische Forschung, die Kooperationspartnel wie das Gustav Stresemann lnsti-

tut, die schiilerinnen und schiiler des Friedrich-Ebert-Gymnasiums in Bonn und die

Arbeitsgruppe Feuerokologie des Max-Plancklnstituts fiir chemie. Dies gilt insbe-

sonderc fiir die Berater der thematischen sektionen ,Feuer und 12nfl5qhaft(, DFeuer

und Stadtu sowie rKurstfeuer/Kriegsfeuert': Johann Georg Goldammer' Andreas

Denk und Huberlus von Amelunxen. Ein ganz eigenstiindiger Dank gebiihrt dabei

Herrn Goldammer, der uns mit seiner Erfahrung urd seinem Engagement das

Thema Feuer erschlossen und in seiner Vielfalt nahegebracht hat'

und schlieBlich qeht ein herzlicher Dank an die an dem Projekt beteiligten

Kiinstler, an Stefan Andreae, der ihnen rias Terrain bereitet hat, sowie an die Firma

wECo Feuerwerk Pyrotechnische Fabrik GmbH, Eitorl die uns die Geschichte ihres

Metiers in einer hinreiBenden nlchtlichen lnszenierung vorgestellt hat'

-/:
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Auch wenn das offene Feuer aus unserem normalen Alttag

weitgehend verschwunden ist, spiege[t sich jn der Geschichte

des Feuers die gesamte menschtiche Zivitisationsgeschichte,
von der Nahrungszubereitung oder der Wdrmeerzeugung. iiber

die vom Feuer angetriebene lndustriaLisierung bjs hin zur ak-

tuetten Umwe[t- und Energiedjskussion. Uber +O Fachteute

aus verschiedenen Lindern und den unterschiedL'ichsten Diszi-

ptinen gehen diesen Geschichten des Feuers gemeinsam nach,

untersuchen das Verhiittnis von Feuer und Landschaft oder

Feuer und Stadt und entwerfen in einem einzigartigen fdcher-

iibergreifenden Austausch ein vietschichtiges BiLd dieses

E[ements. Damit tiegt erstmal'ig eine nicht nur fachspezifische

Veroffentljchung zum Thema Feuer vor, im Grunde der Entwurf

fi.ir ein neues, umfassendes Naturverstdndnis.
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