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J. Golinski: British Weather and the Climate of Enlightenment

Der Klimawandel beherrscht die Schlagzeilen. Das
neue Jahrhundert hat sein master narrative offenbar be-
reits gefunden. Die Hiobsbotschaften Ã¼ber schmelzen-
de Polkappen, ertrinkende EisbÃ¤ren und untergehen-
de KÃ¼stenstriche reiÃen nicht ab. Als Rache der Na-
tur an der an hybrider SelbstÃ¼berschÃ¤tzung kran-
kenden Menschheit versuchen die einen, den steigenden
Durchschnittstemperaturen einen metaphysischen An-
strich zu verleihen. Andere hingegen deuten auf neueGe-
schÃ¤ftsfelder, die den Standort Deutschland zu vitalisie-
ren versprechen. Kurzum: Man spricht Ã¼ber das Wet-
ter, aus dessen Kapriolen auf nichts weniger als die Zu-
kunft des Planeten geschlossen werden soll. Zugespitzt
lieÃe sich orakeln: Was sind das fÃ¼r Zeiten, wo ein
GesprÃ¤ch Ã¼ber das Wetter fast eine Verharmlosung
ist, wenn es nicht im selben Atemzug das Schicksal der
Menschheit traktiert?

Jan Golinski hat eine Studie vorgelegt, die vergleich-
bare PhÃ¤nomene untersucht, diese allerdings am En-
de der FrÃ¼hen Neuzeit lokalisiert. Im 18. Jahrhundert
Ã¤nderte sich nÃ¤mlich in GroÃbritannien die Einstel-
lung gegenÃ¼ber dem Wetter. Golinski zeichnet diese

Wandlungen nach und nutzt sie zugleich als Sonde, um
das Klima der AufklÃ¤rung zu analysieren. Was die Bri-
tinnen und Briten seinerzeit Ã¼ber das Wetter dach-
ten, liefert, so Golinski, einen âindex of the often con-
flicting tendencies of cultural changeâ (S. 5). Denn ei-
nerseits belegt der im 18. Jahrhundert grassierende Kult
um mÃ¶glichst prÃ¤zise Wetterbeobachtungen und -
aufzeichnungen das aufklÃ¤rerische Streben nach einer
Beherrschung der Natur, das freilich den von Foucault
herausprÃ¤parierten Zwang zur forcierten Selbstdiszi-
plinierung mit einschlieÃt. Andererseits stellten sich die
meisten Wetterforscher der AufklÃ¤rung noch ganz in
den Dienst einer hÃ¶heren Sache, insofern die aus minu-
tiÃ¶ser Beobachtung gewonnenen Einsichten in die Na-
turgesetze letztlich deren SchÃ¶pfer preisen sollten. Hin-
zu kam, dass jene, die sich damit brÃ¼steten, eine exakte
Wissenschaft vomWetter an die Stelle blankenAberglau-
bens treten zu lassen, nach ausgiebiger Forschungmitun-
ter kleinlaut einrÃ¤umen mussten, dass der Volksmund
mit seinen Wetteraphorismen oft âa core of truthâ (S. 98)
traf. Immerhin verÃ¤nderte sich die zeitliche Dimension
des Wetters im Laufe des 18. Jahrhunderts doch merk-
lich: Hatte es mit seinen unberechenbaren Konjunkturen
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bis dahin eher zum Pol des kairos tendiert undmithin den
Fluss der Zeit bisweilen jÃ¤hlings unterbrochen, fÃ¼gte
es sich nun dem kontinuierlich-linearen Verlauf des chro-
nos ein, wurde also nachgerade zu einem PhÃ¤nomen,
mit dem man rechnen konnte.

Wie kein zweites Messinstrument eroberte das Baro-
meter im 18. Jahrhundert die britischen Haushalte. Die
materielle Kultur erwies sich hier als Katalysator fÃ¼r
den Umbruch im Bewusstsein des Fortschritts. Der iri-
sche Meteorologe Richard Kirwan verstieg sich damals
gar zu der apodiktischen Aussage, dass sich die Ãberle-
genheit Europas in der Welt zuvÃ¶rderst dem Barome-
ter verdanke. Ironischerweise, so Golinski, reichte die Be-
wunderung, die dem Barometer entgegengebracht wur-
de, nahe an den von den AufklÃ¤rern inkriminierten Tat-
bestand des Aberglaubens heran. Dabei fungierte das Ba-
rometer nicht allein als Messinstrument fÃ¼r die Wech-
selfÃ¤lle des Wetters. Als âsymbol of intellectual refi-
nementâ (S. 127) spiegelte es auch Befindlichkeiten wi-
der, die das fortschrittsfromme 18. Jahrhundert eigentlich
im Innern des Menschen verortete, so jedoch ihren Ur-
sprung unversehens wieder am Himmel fanden. An der
Frage, wie viel an SensibilitÃ¤t man atmosphÃ¤rischen
Umtrieben zuschreiben dÃ¼rfe, entzÃ¼ndete sich ein re-
gelrechter Kulturkampf. Samuel Johnson witterte hinter
den verschiedenen Formen der atmospheric susceptibili-
ty einen eklatanten Verlust mentaler Autonomie, der den
Preis darstelle, denman bezahlenmÃ¼sse, wennman der
Verweichlichung im Zeichen allgemeiner gesellschaftli-
cher Korruption nachgebe. Gegen Ende des 18. Jahrhun-
derts avancierte atmospheric reform indes zu einem Vor-
lÃ¤ufer all jener Projekte, welche die menschenfeindli-
chen AuswÃ¼chse der Industrialisierung sozialpolitisch
einzuhegen versuchen. Adam Walker, rÃ¼hriger Rek-

tor aus Manchester, zog Parallelen zwischen Kampagnen
fÃ¼r aerial improvement und dem aufgeklÃ¤rten Kampf
fÃ¼r ein reprÃ¤sentatives politisches System.

Im britischen Diskurs Ã¼ber das Wetter hatte sich
frÃ¼h der Topos von der klimatischen Sonderstellung
der Inselnation herauskristallisiert. Der steteWechsel der
Jahreszeiten fÃ¶rdere, so die weit verbreitete Ansicht,
die Neigung der Briten zum Kompromiss und zur Un-
abhÃ¤ngigkeit. Montesquieu hatte die vielleicht promi-
nenteste VÃ¶lkertypologie entlang klimatischer Spezifi-
ka vorgelegt. Und der Arzt John Arbuthnot hielt es fÃ¼r
nicht unwahrscheinlich, dass die linguistische Vielfalt
Europas auf die unterschiedlichen klimatischen Bedin-
gungen zurÃ¼ckzufÃ¼hren sei. So sehr diese Stereotypie
aufklÃ¤rerischem Denken zu widersprechen scheint, so
progressiv nimmt sie sich im Vergleich zu jenem Ideolo-
gem pseudowissenschaftlicher Provenienz aus, das sich
im 19. Jahrhundert zu unrÃ¼hmlicher PopularitÃ¤t auf-
schwang: dem Rassismus. Denn wo der Klimadiskurs
die âplasticity of human characterâ (S. 183) voraussetzte,
kaprizierten sich rassistische Theorien auf festgefÃ¼gte
IdentitÃ¤ten.

Jan Golinskis Kulturgeschichte der Naturwissen-
schaften bestÃ¤tigt, was die Forschung Ã¼ber die Auf-
klÃ¤rung seit langem in immer neuen Spiegelungen
ans Tageslicht bringt: die Ambivalenz einer Entwick-
lung zwischen den hehren AnsprÃ¼chen moderner Wis-
senschaften und den durchaus nicht schlichtweg un-
vernÃ¼nftigen BeharrungskrÃ¤ften der Popularkultur.
Am Beispiel des Wetters gelingt Golinski eine ein-
drÃ¼ckliche, wenn auch bisweilen etwas kleinschrittige
Fallstudie Ã¼ber die AblÃ¶sung von Deutungsmustern,
die dem Lackmustest empirischer Wissenschaftlichkeit
nicht lÃ¤nger standhielten.
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