
Zur Einführung 
Wenn sich Historiker mit dem weiten Feld der 
Mythologie befassen und dieses zugleich auf heutige 
Gesellschaftstheorien anwenden möchten, sehen sie 
sich oft kritischen und irritierenden Blicken ausgesetzt. 
Zu sehr scheint diese Thematik als glanzvolle 
Erinnerung an „die gute alte Zeit“ inzwischen nur noch 
eine untergeordnete Rolle zu spielen, vor allem 
innerhalb der jüngeren Generationen. Gehen wir aber 
gleich zu Beginn dieser Untersuchung davon aus, dass 
politische Mythen das Selbstbewusstsein einer Nation 
ausdrücken, so müssen wir im Umkehrschluss 
zwangsläufig danach fragen, ob die Bundesrepublik 
Deutschland in diesen Tagen nicht (mehr) über ein 
solches Selbstbewusstsein verfügt? Oder ist es nicht 
vielmehr so, dass gerade wegen der überbordenden 
Mythen, die ihren Weg in den „Geist von 1914“ fanden, 
alles verspielt wurde?1 Verspielte Größe – auf diesen 
Begriff hat nicht zuletzt der deutsch-amerikanische 
Historiker Fritz Stern einmal seine Grundmelodie der 
deutschen Geschichte bis 1945 gebracht.2  
 
Doch wider Erwarten wird im globalen Vergleich 
von den Historikern gerade die Bundesrepublik 
gerne als eine weithin mythenfreie Landschaft 
                                                 
1 Vgl. hierzu Jeffrey Verhey, Der „Geist von 1914“ und die 
Erfindung der Volksgemeinschaft, Hamburg 2000.  
2 Fritz Stern, Verspielte Größe. Essays zur deutschen Geschichte, 
München 1996. 

angesehen, was vor allem dann deutlich wird, wenn 
wir uns einige politische Gründungsmythen vor 
Augen führen.3 So fand hier im Gegensatz zu 
Frankreich kein Sturm auf die Bastille statt, aus der 
dann die glorreiche Französische Revolution von 
1789 hervorgehen sollte und die ihrerseits wiederum 
zum politischen Orientierungszeichen einer ganzen 
Epoche wurde.4 Auch finden wir keinen deutschen 
Unabhängigkeitskrieg, in welchem die heute 
geltenden politischen Werte und Normen erkämpft 
wurden, wie in den Vereinigten Staaten von 
Amerika.5 Und selbst wenn das Deutsche 
Kaiserreich einige Kolonien besaß, so findet bei uns 
dennoch (mit einigen Ausnahmen in Bezug auf die 
Kolonialkriege oder im Anklang an die „colonial 
studies“) keine Erinnerung an diese imperiale 
Epoche vor dem Ersten Weltkrieg statt, wie dies in 
England der Fall ist, wo man mit Stolz von sich 
behauptet, der Welt Ordnung und Zivilisation 
beigebracht zu haben.6  
 
Was könnte aber dennoch ins Feld der positiven 
Gründungsmythen der Bundesrepublik ins Feld 
geführt werden? Da wäre an einen Bezug auf die 

                                                 
3 Herfried Münkler, Die Deutschen und ihre Mythen, Berlin 2009, 9. 
4 Heinz Dieter Kittsteiner, Theorie des Geschichtszeichens, Köln 
1999,  81. 
5 Dieter Rünzler, Im Westen ist Amerika, Wien 1995, 73. 
6 Richard Gott, Britain’s Empire, London 2011, 24. 
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