


Ein Blick hinter die Kulissen der Geschichte
Jesus hat eigentlich an einem anderen Tag Geburtstag, Griechenland und
Bayern teilen sich nicht zufällig die Farben ihrer Flaggen, einer der 46 US-
Präsidenten existiert nicht und vor nicht allzu langer Zeit durften
österreichische Politiker Züge auf freier Strecke halten lassen – die
Weltgeschichte ist voll kleiner und großer Anekdoten, die erzählt werden
wollen.
Fritz Dittlbacher hat Fakten, Ereignisse und Hintergründe aus Österreich und
dem Rest der Welt zusammengetragen. Er zeigt überraschende
Zusammenhänge, erklärt haarsträubende Parallelen und beweist, dass auch
kleine Zufälle manchmal den Lauf der Geschichte ändern.
Eine vergnügliche Sammlung von Kuriosem und Wissenswertem über
Gesellschaft, Politik, Geschichte – und den ganzen Rest.
Dieses Buch lädt ein zu einem Spaziergang durch die Welt der Fakten. Es geht
um Feiern und Katastrophen, um speziell Österreichisches und um
Interessantes aus aller Welt. Manchmal mit einem Bezug zum jeweils aktuellen
politischen Geschehen, manchmal aber auch zum Jahresablauf. Es geht um
Ereignisse und Hintergründe, die vielen noch unbekannt sind, die vielleicht
auch überraschen, die jedenfalls aber interessieren und unterhalten. Wissen ist
schließlich nichts, das nur angestrengt in stillen Klassen- und Studierzimmern
erworben werden kann. Man kann es sich auch quasi im Vorbeigehen und vor
allem freudvoll aneignen.
Die Haltestellen bei diesem Rundgang stammen zum Teil aus den
Fernsehauftritten, zum Teil sind sie für dieses Buch recherchiert und
geschrieben worden. Es sind rasche Einblicke und knappe Überblicke, sie
sollen neue Querverbindungen bringen und neues Wissen. Denn eine
Gesellschaft, die mehr weiß als meint, schafft eine bessere, verständnisvollere,
humanere Welt.

Fritz Dittlbacher ist Chefreporter der „Zeit im Bild“ im ORF-Fernsehen und
seit vielen Jahren Politik-Journalist. Dazu ist er auch promovierter Historiker,
diplomierter Kommunikationswissenschaftler, Fachhochschul-Professor für
Politik und Recht – und immer wieder im Fernsehen zu sehen, wenn es darum
geht, etwas zu erklären.
In seiner wöchentlichen Rubrik in der Vorabend-Infotainment-Sendung „Studio
2“ im ORF behandelt er aktuelle Themen aus historischer Sicht.
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EINLEITUNG
Was prägt eine Gesellschaft, was prägt den Umgang der
Menschen miteinander in ihr? Lange Zeit war es der
Glaube. In einer Welt, die voller Rätsel, voller
unbeantworteter Fragen war, half ein Glaubenssystem,
Orientierung zu schaffen – oder zu erhalten. Man glaubte
an einen ganzen Götterhimmel oder auch nur „den einen“
Gott. Man glaubte an Gebote, die das Leben regelten. Die
nicht hinterfragt werden durften und brauchten, denn sie
waren ja vom Himmel gesandt.

Dann kam das Wissen. Oder zumindest die Suche
danach. Mit der Aufklärung der Renaissancegelehrten, mit
dem Protest der Protestanten, mit der Wahrheitssuche der
Philosophen. Mit der Beobachtung der Natur, mit
Entdeckungsfahrten, mit dem genauen Hinsehen,
Aufschreiben, Zählen. Und weil zu dieser Zeit auch der
Buchdruck erfunden wurde und all das Wissen nun nicht
mehr mündlich weitererzählt oder mühsam in Klosterzellen
abgeschrieben werden musste, veränderte sich die Welt:
Vor der Erfindung der Druckmaschine durch Johannes
Gutenberg existierten in ganz Europa gerade einmal
30.000 Bücher. Fünfzig Jahre später waren es schon bis zu
12 Millionen.

Das gedruckte Wort prägte die Welt danach ein halbes
Jahrtausend lang. Manchmal mit schlimmen Auswüchsen:
Der Nationalismus wäre ohne die plötzlich aufkommende
Boulevardpresse des 19. Jahrhunderts nicht denkbar
gewesen. Die Erfindung der Rotationsdruckmaschine



machte Zeitungen zu einem billigen Massenprodukt.
Kriegshetzer saßen nicht nur in Parlamenten und auf
Thronen, sondern auch in Redaktionen. Trotzdem waren es
in erster Linie Jahrhunderte der Wissensansammlung, der
neuen Ideen, die sich rasch verbreiten konnten, der
Erfindungen und Entdeckungen. Die Welt ist in diesen
Jahrhunderten objektiv reicher, sicherer, besser geworden –
auch wenn einzelne Krisen dies immer wieder infrage
stellten –, sie hat sich in dieser Zeit so rasch gewandelt wie
noch nie in ihrer Geschichte. Und gerade wandelt sie sich
wieder. Auch im Wissenserwerb.

Denn nach dem Glauben und dem Wissen kam das Meinen.
Aus dem gedruckten Wort wurde des gepostete, das
getwitterte, das geyoutubte. In unübersehbarer Zahl. Allein
der Social-Media-Konzern Meta erreicht heute mit seinen
Angeboten Facebook, Instagram, Whatsapp und den
Messenger-Diensten regelmäßig vier Milliarden Menschen,
die Hälfte der Weltbevölkerung. Er erreicht sie in erster
Linie mit Emotionen: Neugier, Freude, Hass. Die
Algorithmen belohnen die Aufregung, nicht die
Information, der vorherrschende Beitrag zum
Weltgeschehen ist die Meinung, worüber auch immer. Und
eigentlich ist dabei relativ egal, ob die Fakten korrekt sind
oder nicht. Wer schreit, fällt auf, das ist das Prinzip der
modernen Aufmerksamkeitsökonomie. Im Wahlkampf von
Donald Trump 2016 erzielte ein Facebook-Posting die mit
Abstand höchste Reichweite, laut dem der Papst zur Wahl
von Donald Trump aufrufen würde. Eine glatte Lüge, aber
höchst erfolgreich: Laut einer Studie des US-
amerikanischen Medienportals Buzzfeed zum Wahlkampf
reagierten mehr als drei Millionen Amerikaner auf dieses
Posting: mit Likes, Kommentaren oder mit Weiterleitungen
dieser Fake News an andere User. Und zwei von dreien, die



mit dem Posting konfrontiert wurden, hielten es für wahr.
Denn der Inhalt passte zu ihrer persönlichen Erwartung:
Sie selbst fanden Trump gut, warum sollte ihn also nicht
auch der Papst gut finden?

Das ist das Erfolgsrezept von Boulevardmedien: Erzähle
dem Publikum das, was es ohnehin denkt. Stimmt eine
Nachricht mit den eigenen Vorurteilen über die Welt
überein, fühlt man sich bestätigt, fühlt man sich klug, fühlt
man sich gut: Man hat eben immer schon gewusst, wie der
Hase läuft und wie die Welt funktioniert. So funktioniert
der Boulevard, und von den sozialen Medien und ihren
Algorithmen wird das System – Storys, die persönliche
Vorurteile bestätigen, laufen gut. Der faule
Sozialschmarotzer, der Asylwerber, der mit Drogen dealt –
man mag diese Welt vielleicht nicht, aber man findet sich in
ihr zurecht, hier stellt nichts den eigenen Standpunkt und
das eigene Vorurteil infrage. Es regiert also in aller
Bequemlichkeit nicht das Wissen über die Welt, sondern die
Meinung über die Welt. Wie bringt man aber das Wissen
zurück auf seinen angestammten Platz in den Köpfen der
Menschen?

In der ORF-Vorabendsendung „Studio 2“ wurde dafür eine
Rubrik entwickelt: Einmal die Woche werden Fakten und
Zusammenhänge zu einem aktuellen Thema erklärt,
manchmal mit einem Bezug zum jeweils aktuellen
politischen Geschehen, manchmal aber auch zum
Jahresablauf. Es geht um Ereignisse und Hintergründe, die
vielen noch unbekannt sind, die vielleicht auch
überraschen, die jedenfalls aber interessieren und
unterhalten. Wissen ist schließlich nichts, das nur
angestrengt in stillen Klassen- und Studierzimmern
erworben werden kann. Man kann es sich auch quasi im
Vorbeigehen und vor allem freudvoll aneignen.



Dieses Buch versucht einen Spaziergang durch die Welt
der Fakten. Es geht um Feiern und Katastrophen, um
speziell Österreichisches und um Interessantes aus aller
Welt. Die Haltestellen bei diesem Rundgang stammen zum
Teil aus den Fernsehauftritten, zum Teil sind sie für dieses
Buch recherchiert und geschrieben worden. Es sind rasche
Einblicke und knappe Überblicke, sie sollen neue
Querverbindungen bringen und neues Wissen. Denn eine
Gesellschaft, die mehr weiß als meint, schafft eine bessere,
verständnisvollere, humanere Welt.



KAPITEL 1:
DAS JAHR – DIE GESCHICHTEN
HINTER DEN FEIERTAGEN



Feiertage sind eine tolle Sache: Fallen sie auf einen günstig
gelegenen Wochentag, kann man sie für einen kleinen
Urlaub nutzen. Oder die Familie trifft sich, zumindest „alle
heiligen Zeiten“. In einer Welt, die nicht mehr davon
geprägt ist, dass alle in Großfamilien und im selben Dorf
leben, geben sie dem Leben eine Struktur: Man feiert
Weihnachten gemeinsam, man besucht sich zu Ostern
gegenseitig. Doch Feiertage regen heutzutage auch zum
Konsum an. Wir schenken zu Weihnachten, wir schenken zu
Ostern, natürlich auch zum Nikolaus. Seit ein paar Jahren
auch zum Valentinstag. Und zu Pfingsten geht sich
vielleicht ein kurzer Städtetrip aus, oder zu Christi
Himmelfahrt.

Inhaltlich weiß man oft nur mehr wenig von den
Anlässen dieser Feiertage. Der religiöse Hintergrund ist
vielen verloren gegangen. Und bei manchen dieser Tage ist
er auch schwer zu verstehen: Fronleichnam etwa wurde im
Mittelalter von der Kirche als de facto „politisches“ Fest
erfunden. Man wollte damit die schon damals theologisch
umstrittene und in der Tat schwer vermittelbare Annahme
populär machen, dass die Hostie tatsächlich ein Teil des
Leibes Christi sei – und der Wein sein Blut. Diese Lehre
trägt den komplizierten Namen Transsubstantiationslehre,
übersetzt bedeutet das die Lehre von der
„Wesensverwandlung“, und so schwer wie sie
auszusprechen ist, so schwer ist sie logisch
nachzuvollziehen.

Zur Freude des Vatikans ereignete sich aber im Jahr
1263 in der Pfarrkirche von Bolsena in der Nähe von Rom
ein „Blutwunder“: Aus einer Hostie soll Blut getropft sein.



Ein Glücksfall für die Anhänger der „Leib Christi“-Fraktion.
Papst Urban IV. erhob diesen Tag daraufhin umgehend zum
jährlichen Feiertag. Die Habsburger ließen ihn in ihrem
Selbstverständnis als Schutzmacht der katholischen Kirche
in ihren Herrschaftsgebieten mit großen Prozessionen
begehen. Besonders in Wien wurde dieser Fronleichnams-
Umgang zur zentralen öffentlichen Bühne des
Kaiserhauses. Und wir freuen uns bis heute darüber, weil
es immer ein freier Donnerstag im Spätfrühling ist – völlig
unabhängig von unserem Standpunkt im Disput, ob die
Hostie Teil des Leibes Christi ist – oder doch nur ein Stück
ungesalzenes Brot, gebacken aus Teig. Das ist nämlich
immer noch ein Streitpunkt zwischen katholischen und
protestantischen Theologen.

Das Jahr will unterteilt und strukturiert werden. Vier
Jahreszeiten, zwölf Monate. Feste, Jubiläen, Gedenken.
Allein die UNO zählt in ihrem Kalender 177 weltweite
Gedenktage auf. Gedacht wird dabei so gut wie allem, vom
Welt-Braille-Tag am 4. Jänner zu Ehren der Blindenschrift
und ihres Erfinders bis zum nagelneuen International Day
of Epidemic Preparedness, dem Internationalen Epidemie-
Vorbereitungstag am 27. Dezember, der erst jüngst von der
UNO festgelegt wurde. Bestimmte Tage sind dabei
besonders beliebt. Den meisten von uns fällt zum 21. März
in erster Linie der Frühlingsbeginn ein. Er ist aber auch
Welttag der Poesie, Internationaler Tag des Waldes, Welt-
Down-Syndrom-Tag, Internationaler Tag zur Beseitigung
der Rassendiskriminierung und Nouruz – das persische
Neujahrs- und Frühlingsfest. Ganz schön viel für einen
einzigen Tag. Dafür ist der 21. März seit 2012 auf der
Nordhalbkugel nicht mehr astronomischer
Frühlingsbeginn: Nachdem sich das Sonnensystem nicht an
unseren Kalender hält, fällt die Tag-Nacht-Gleiche seit



diesem Jahr auf den 20. März. Und ab dem Jahr 2048 sogar
auf den 19. März, rein astronomisch gesehen.

Von Pauli Bekehrung und vom
Scheißtag

Wer es arbeitsmäßig gern etwas ruhiger angeht, der tut gut
daran, katholisch zu sein. Oder zumindest in einem
katholisch geprägten Land zu leben. Denn die Zahl der
gesetzlich festgelegten freien Tage ist im katholischen
Süden deutlich höher als im protestantischen Norden.
Dafür ist, abseits von ein bis zwei „Staatsfeiertagen“, die
Religion verantwortlich. Andere Länder feiern natürlich
andere Feste, aber sie feiern meist weniger. In Österreich
gibt es derzeit 13 gesetzliche Feiertage pro Jahr, vom
Neujahrstag bis zum Stefanitag. In Norddeutschland sind
es zehn. In Bayern sind es sogar 14 gesetzliche Feiertage,
also noch einer mehr als in Österreich. Wobei auch diese
14 nichts gegen die Flut an Feiertagen sind, die es früher
auch bei uns gegeben hat. Da gab es nämlich mehr als 60
solcher Tage im Jahr.

Das waren die sogenannten Bauernfeiertage. An diesen
war nur der Besuch der Messe verpflichtend, danach wurde
am Hof nicht mehr gearbeitet, die Dienstboten hatten frei.
Die Anzahl dieser Tage wechselte von Region zu Region, im
oberösterreichischen Alpenvorland, im Ennstal etwa, waren
es zusätzlich zu den kirchlichen „Hochfesten“ wie Ostern
oder Weihnachten weitere 49 Tage im Jahr, die als
Feiertage begangen wurden. Die meisten übrigens von
Ende Oktober bis März, wo durch den Winter ohnehin
weniger am Hof zu tun war. Doch insgesamt wurde
natürlich trotz all dieser Feiertage mehr gearbeitet als


