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Historische  Semantik  zwischen lexicométrie 
und New  Cultural History 

Einführende Bemerkungen zur Standortbestimmung* 

Von Rol f Reichardt, Ma inz 

I. Die „sprachliche Wende" und kein Ende 

Daß man über die E r k l ä r u n g von Wor t inha l ten, über die Bedeutungsge-
schichte von Wör te rn ganz besonders unmi t te lba r u n d konzent r ie r t die 
Ku l tu r , den „Ge is t " , das Selbstverständnis einer Epoche aufschlüsseln 
könne, ist offenbar  eine Grundüberzeugung, die t rotz wissenschaft l icher 
Skepsis har tnäck ig for t lebt u n d sich n ich t zuletzt bei Herausgebern u n d 
Verlegern von L e x i k a ungebrochener Bel iebthe i t erfreut.  Bestand einer 
der pub l i kumswi rksamsten h is tor iographischen Beiträge zu den Z w e i -
hunder t jahr fe ie rn  der Französischen Revo lu t ion i n einem Kritischen 
Lexikon,  dessen Kerns tück Essays über zwei Du tzend Konzepte von Ari-
stocratie  bis Révolution  b i lde ten 1 , u n d konnte Ende 1992 die Vo l lendung 
des großen Unternehmens der Geschichtlichen  Grundbegriffe  gefeiert 
werden 2 , so haben sich die H is to r i ke r -Lex ikographen n u n auf das Ze i t -
al ter der A u f k l ä r u n g verlegt. Deutsche, i ta l ienische u n d französische 
Herausgeber veranstal ten derzeit geradezu einen Wet t lauf u m das beste 
L e x i k o n zur europäischen A u f k l ä r u n g 3 . 

* I ch danke F r i t z Hermanns u n d Peter Schüt t ler fü r wer tvo l le H inwe ise u n d 
A x e l Ho f fü r die k r i t i sche Voraus-Lek türe der fo lgenden Bemerkungen, die s ich 
i m Rahmen des vor l iegenden Bandes stärker auf e inen ber ich tenden U b e r b l i c k 
beschränken müssen, als es aus der S ich t Forschung wünschenswer t wäre. 

ι D i c t i onna i re c r i t i que de la Révo lu t ion française, hrsg. ν. François Furet u. 
Mona Ozouf, Paris 1988; deutsche Ausgabe: Kr i t i sches Wör te rbuch der Französ i -
schen Revolu t ion, 2 Bde., F r a n k f u r t / M .  1996. 

2 Geschicht l iche Grundbegr i f fe .  Histor isches L e x i k o n der po l i t i sch-soz ia len 
Sprache i n Deutsch land, hrsg. v. Ot to Brunner, Werner Conze u. Re inhar t Kose l -
leck, Bd. 1 - 8 , S tu t tga r t 1972 - 93. Dazu das Hef t : The Mean ing of H i s to r i ca l 
Terms and Concepts. N e w Studies on „Begr i f fsgeschichte" ,  hrsg. v. H a r t m u t L e h -
m a n n u n d M e l v i n R ichter (German H is to r i ca l I ns t i t u te Washington, D.C. , Occa-
s ional Paper 15), Wash ing ton 1996. 

3 L e x i k o n der Au f k l ä rung . Deu tsch land u n d Europa, hrsg. v. Werner Schnei -
ders, München 1995; D i z iona r i o c r i t i co de l l ' I l l um in i smo , hrsg. ν. Vincenzo Ferrone 
u. Dan ie l Roche, Rom 1997; D ic t i onna i re européen des Lumières, hrsg. v. M i c h e l 
De lon u. Jochen Schlobach, Paris 1997. D ie be iden le tz tgenannten Werke sol len, 
w ie m a n hör t , auch auf engl isch bzw. auf deutsch erscheinen. 
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8 Rolf Reichardt 

Wie wen ig sich die meisten dieser Projekte auch u m ihre theoretische 
Abs icherung k ü m m e r n mögen, ihre aufsteigende K o n j u n k t u r k o m m t 
n ich t von ungefähr.  Sie hängt zusammen m i t e inem in ternat iona len 
Trend, den m a n i m Anschluß an eine Fachdiskussion der Phi losophen 4 

den „ l i ngu is t i c t u r n " der H is tor iograph ie genannt h a t 5 - eine „sprach-
l iche Wende", w ie sie insbesondere Sammelrezensionen von Neuerschei-
nungen zur europäischen Geistesgeschichte der F rühen Neuzei t wieder-
ho l t beobachtet haben 6 . Ausgehend von der versprachl ichten Fo rm der 
Über l ie ferung  verstünden immer mehr neue Quel lenstudien die ge-
schicht l iche W i r k l i c h k e i t als „Tex t " , als sprachl iches Kons t ruk t , das 
keine scharfe Trennung mehr er laube zwischen Ereignis u n d F i k t i on . D ie 
Konzepte „Bedeutung" u n d „E r fah rung "  als neue Kategor ien h is to r i -
scher Wi rk l i chke i tsbeschre ibung überho l ten die gewohnte Gegenüber-
ste l lung von Idee u n d Real i tät , Theorie u n d Praxis. M i t Recht lege diese 
Er forschung untere inander verknüpf te r  „Bedeutungswel ten" , die w i r 
„ K u l t u r " nennen, besonderes Gewich t auf sprachl iche Phänomene, denn 
die Sprache sei n i ch t nu r das wicht igs te Med ium, sondern auch ein 
Haup t fak to r sowohl der Verarbei tung von Er fahrung  w ie der K o n s t r u k -
t i o n geschicht l icher „ W i r k l i c h k e i t " . 

I n einem wei teren Sinne reicht die „sprachl iche Wende" bis i n die 
anthropologisch or ient ier te „ N e w Cu l t u ra l H i s to ry " h ine in 7 . I m Anschluß 
an das Konzept der symbol ischen Ethnolog ie von Cl i f ford Geertz b r i ng t 

4 Martin Jay,  B rauch t die Geistesgeschichte eine sprachl iche Wende? Über legun-
gen zur Habermas-Gadamer-Debat te (1982), in : Geschichte denken. Neubes t im-
mungen u n d Perspekt iven moderner europäischer Geistesgeschichte, hrsg. v. D o m i -
n i ck LaCapra u. Steven L . Kap lan , aus dem Amer i kan . v. Hans Gün the r Ho l l , 
F r a n k f u r t / M .  1988, 87 - 114. - Siehe auch: The L ingu i s t i c Turn. Essays i n Phi loso-
ph i ca l Methods, hrsg. ν. R icha rd M. Rorty, Chicago 1992; sowie Siv  Bublitz,  Der 
„ l i ngu is t i c t u r n " der Ph i losophie als Parad igma der Sprachwissenschaft .  Un te rsu -
chungen zur Bedeutungstheor ie der l ingu is t i schen Pragmat ik , ( In ternat iona le 
Hochschu lschr i f ten 116), Müns te r 1984. 

5 Ak tue l l e u n d prob lemor ien t ie r te Übe rb l i cke geben vor a l lem Ernst  Hanisch, 
Die l ingu is t ische Wende: Geschichtswissenschaft u n d L i te ra tu r , in : K u l t u r g e -
schichte heute, hrsg. v. Wol fgang H a r d t w i g u. H a n s - U l r i c h Wehler (Geschichte 
u n d Gesellschaft, Sonderh. 16), Gö t t i ngen 1996, 212 - 230; u n d Peter  Schüttler, 
Wer hat Angs t vor dem „ l i ngu i s t i c t u r n " ? in : Geschichte u n d Gesel lschaft 23 
(1997), 134 - 151. Siehe auch Geoff Eley,  De l 'h is to i re sociale au „ t ou rnan t l i n g u i -
s t ique" dans l ' h i s to r iograph ie anglo-amér ica ine des années 1980, in : Genèses n° 7 
(März 1992), 163 - 193. - Speziel ler zu den geisteshistor ischen Pos i t ionen von 
D o m i n i c k LaCapra vgl. Anthony  Pagden, Re th i nk i ng the L ingu i s t i c Turn : Current 
Anx ie t ies i n In te l l ec tua l History, in : Journa l of the H is to ry of Ideas 49 (1988), 
519 - 529. - E ine eher abwehrende Dars te l l ung m i t der A u t o r i t ä t des „ Ins iders " 
g ib t Georg  G. Iggers,  Z u r „L ingu i s t i schen Wende" i m Geschichtsdenken u n d i n 
der Geschichtsschreibung, in : Geschichte u n d Gesellschaft 21 (1995), 557 - 570, 
bes. 557 - 60 u. 569. 

6 John E. Toews,  I n te l l ec tua l H i s to ry af ter the L ingu i s t i c Turn : The A u t o n o m y 
of Mean ing and the I r r educ ib i l i t y of Exper ience, in : Amer i can H is to r i ca l Review 
92 (1987), 879 - 906; Dorinda  Outram,  „Mere Words" : En l igh tenment , Revolu t ion, 
and Damage Contro l , in : Jou rna l of Mode rn H is to ry 63 (1991), 327 - 340. 
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Histor ische Semant ik 9 

d i e s e r A n s a t z e i n e „ n e u e , b e d e u t u n g s o r i e n t i e r t e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 

V e r w e n d u n g s w e i s e des K u l t u r b e g r i f f s "  i n d i e S o z i a l h i s t o r i e e i n , i n d e m e r 

K u l t u r a l s e i n t e x t a r t i g e s G e w e b e v o n B e d e u t u n g e n u n d s y m b o l i s c h e n 

S i n n w e l t e n , soz ia l es H a n d e l n a l s e i n e n Z u s a m m e n h a n g s y m b o l i s c h e r 

P rozesse v e r s t e h t - e n t s p r e c h e n d s e i n e m G r u n d s a t z , „ W e l t - u n d G e s e l l -

s c h a f t s d e u t u n g e n i n i h r e r R e l e v a n z f ü r soz ia l es H a n d e l n u n d V e r h a l t e n , 

f ü r g e s e l l s c h a f t l i c h e K o n t i n u i t ä t e n u n d D i s k o n t i n u i t ä t e n e b e n s o e r n s t z u 

n e h m e n w i e s o z i o ö k o n o m i s c h e o d e r a n d e r e S t r u k t u r e n 8 . " E s m a g h i e r 

g e n ü g e n , a n d i e a n t h r o p o l o g i s c h e n F a l l s t u d i e n v o n R o b e r t D a r n t o n 9 

s o w i e a n d i e b u c h - u n d l e s e r g e s c h i c h t l i c h e n A r b e i t e n v o n R o g e r C h a r -

t i e r 1 0 z u e r i n n e r n , u m a n z u d e u t e n , w e l c h g r o ß e n i n t e r n a t i o n a l e n E r f o l g 

h e u t e e i n e K u l t u r g e s c h i c h t s s c h r e i b u n g e r r e i c h e n k a n n , d i e s i c h w i r -

k u n g s v o l l b e n a c h b a r t e l i n g u i s t i s c h e u n d e t h n o l o g i s c h e K o n z e p t e z u e i g e n 

m a c h t . 

? Vgl . u .a . The N e w C u l t u r a l History, hrsg. v. L y n n H u n t , Berkeley 1989; In te r -
p re ta t ion and Cu l t u ra l History, hrsg. v. Joan H. P i t t ock u. A n d r e w Wear, N e w York 
1991. Z u be idem die Rezension von Laurie Nussdorf  er,  i n : H i s to ry and Theory 32 
(1993), 74 - 83. 

s Ute Daniel,  „ K u l t u r " u n d „Gesel lschaf t " . Über legungen z u m Gegenstandsbe-
re ich der Sozialgeschichte, i n : Geschichte u n d Gesel lschaft 19 (1993), 69 - 99, h ie r 
72 u. 93. Siehe auch Thomas  Mergel,  Ku l tu rgesch ich te - die neue „große Erzäh-
lung"? in : Ku l tu rgesch ich te heute, hrsg. v. Wol fgang H a r d t w i g u. H a n s - U l r i c h 
Wehler (Geschichte u n d Gesel lschaft, Sonderh. 16), Gö t t ingen 1996, 41 - 77, bes. 
59 - 76. - R ichard van D ü l m e n hebt hervor, daß die neue Ku l tu rgesch ich te s ich 
auch „au f die soziale Praxis, Wahrnehmungsweise, Gefüh lswel t , d ie Sub jek t i v i t ä t 
der Menschen" r ichte, ohne daß er die Semant ik als entsprechendes Verfahren 
erwähnt : Richard  van Dülmen,  H is tor ische Ku l t u r f o r schung zur F rühen Neuzei t : 
E n t w i c k l u n g - Probleme - Aufgaben, i n : Geschichte u n d Gesel lschaft 21 (1995), 
403 - 4 2 9 , h ier 421. 

9 Vgl . Robert  Darnton,  Das große Katzenmassaker (1984), aus dem Amer i k . v. 
Jörg Trob i t ius , München 1989; u n d die von i h m ausgelöste Kontroverse: bek rä f t i -
gend Roger Chartier,  Text , Symbols, and Frenchness, i n : Journa l of Mode rn 
H is to ry 57 (1985), 682 - 695; sowie Pierre Bourdieu, Roger Chartier  u. Robert 
Darnton, D ia logue à propos de l ' h i s to i re cu l ture l le , in : Actes de L a Recherche en 
Sciences Sociales 59 (1985), 86 - 93; dagegen Dominick  LaCapra,  Chart ier, D a r n -
ton, and the Great Symbo l Massacre, i n : Journa l of M o d e m H is to ry 58 (1986), 
9 5 - 1 1 2 ; u n d als Rep l i k Robert  Darnton, The Symbo l i c E lement i n History, in : 
ebenda, 2 1 8 - 2 3 4 . 

1 0 Genannt seien h ie r „ n u r " d ie neueren theore t isch-programmat ischen Veröf-
fen t l i chungen von Roger Chartier:  Geistesgeschichte oder „h is to i re des men ta l i -
tés"? (engl. 1982), in : Geschichte denken. Neubes t immungen u n d Perspekt iven 
moderner europäischer Geistesgeschichte, hrsg. v. D o m i n i c k LaCapra u. Steven L . 
Kap lan , aus dem Amer i kan . v. Hans Gün the r Ho l l , F r a n k f u r t / M .  1988, 11 - 4 4 ; D ie 
unvol lendete Vergangenheit . Geschichte u n d die M a c h t der Weltauslegung, B e r l i n 
1989, 7 - 20 das Kap. : „Ku l tu rgesch ich te zwischen Repräsentat ionen u n d P r a k t i -
k e n " ; D ie Wel t als Repräsentat ion (frz.  1989), in : A l les Gewordene hat Geschichte. 
D ie Schule der „Anna les " i n i h ren Texten 1929 - 1992, hrsg. v. Ma t th ias M i d d e l u. 
Steffen  Sammler, (Reclam B i b l i o t h e k 1479), Le ipz ig 1994, 320 - 347; Ze i t der Z w e i -
fel. Z u m Verständnis der gegenwärt igen Geschichtsschreibung, in : Geschichte 
schreiben i n der Postmoderne. Bei t räge zu r ak tue l len Diskuss ion, hrsg. v. C h r i -
s toph Conrad u. M a r t i n a Kessel, S tu t tga r t 1994, 83 - 97; L 'H is to i re cu l tu re l le entre 
„ L i n g u i s t i c T u r n " et Retour au Sujet , i n : Wege einer neuen Ku l tu rgesch ich te , hrsg. 
v. H a r t m u t Lehmann, Gö t t i ngen 1995, 2 9 - 5 8 . 
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10 Rolf Reichardt 

Zusammengenommen laufen diese al lgemeinen Trends auf e in h is to r io -
graphisches Paradigma hinaus, das die Er forschung von „Bedeu tung" i m 
wei ten, l inguis t isch-semiot ischen Verständnis zu einem zentra len An l i e -
gen erk lär t , m i t diesem methodischen Ek lek t iz ismus al lerdings der 
K r i t i k eine offene  F lanke bietet. A u c h semantisch ausgerichtete h is to r i -
sche Arbe i ten selbst, so scheint es dem „ te i lnehmenden Beobachter" , ver-
ra ten gelegent l ich eine gewisse Unsicherhei t darüber, was nach der 
„Abschaf fung"  des Autors e igent l ich das Sub jek t des Textes bzw. des 
Diskurses sei, was die histor ische Semant ik überhaupt zu le isten ver-
möge u n d w ie sie bet r ieben werden soll te, u m die erhöhten sozial- u n d 
ku l tu rgesch ich t l i chen Erwar tungen, die i n sie gesetzt werden, n ich t zu 
enttäuschen. 

II. Begriffsgeschichte, Conceptual History oder Diskursanalyse? 

Ohne h ier einen al lsei t igen Übe rb l i c k über die v ie l fä l t igen Arbe i t s r i ch -
tungen der h is tor ischen Semant ik geben zu w o l l e n 1 1 , beschränken sich 
die folgenden Beobachtungen auf dre i tonangebende „Schu len" , be i 
denen Probleme der Theor ieb i ldung, der Me thod i k u n d der in te rna t iona-
len Koopera t ion besonders deu t l i ch hervortreten. 

1. Wie sie i n der Bundesrepub l ik hauptsäch l ich betr ieben w i r d u n d 
anerkannt ist, f i rm ie r t  die histor ische Semant ik i n erster L i n i e als 
„Begri f fsgeschichte".  Der methodische Ansatz u n d die Verdienste ihres 
monumenta len H a u p t w e r k s 1 2 Geschichtliche  Grundbegriffe,  das i n dem 
ehrgeizigen Pro jekt eines Historischen  Wörterbuchs  ästhetischer  Grund-
begriffe  als Mode l l f o r t w i r k t 1 3 , s ind so nachdrück l i ch gewürd ig t 

n D ie fo lgenden Bemerkungen schließen an an Rolf  Reichardt,  E in le i tung , in : 
H a n d b u c h po l i t i sch-soz ia ler Grundbegr i f fe  i n F rank re i ch 1680 - 1820, hrsg. v. Rol f 
Reichardt u. Eberha rd Schmi t t , (Anc ien Régime, A u f k l ä r u n g u n d Revo lu t ion 10), 
He f t 1/2, M ü n c h e n 1985, 39 - 148, h ier 60 - 85; d ie dor t z i t ie r te L i t e r a t u r w i r d i m 
fo lgenden n i ch t noch e inma l besprochen. - Weitere u n d neuere Ansätze werden 
besonders kenntn is re ich u n d e ind r i ng l i ch d i sku t ie r t von Peter  Schöttler,  Sozialge-
schicht l iches Parad igma u n d h is tor ische Diskursanalyse, in : D iskurs theor ien u n d 
L i te ra turwissenschaf t ,  hrsg. v. Jürgen F o h r m a n n u. Ha r ro Mül ler , F r a n k f u r t / M . 
1988, 159 - 199; ders.,  Men ta l i tä ten , Ideologien, Diskurse. Z u r sozialgeschicht-
l i chen Themat is ie rung der „ d r i t t e n Ebene" , i n : Al l tagsgeschichte. Z u r Rekons t ruk -
t i o n h is tor ischer Er fah rungen u n d Lebensweisen, hrsg. v. A l f L ü d t k e , F r a n k f u r t / 
M . 1989, 85 - 136 

12 D ie äl tere ph i losophiegeschicht l iche Forschungs t rad i t ion ist dadu rch al ler-
d ings n i ch t gebrochen worden. Vgl . Histor isches Wör te rbuch der Phi losophie, 
hrsg. v. Joach im R i t te r u. K a r l f r i e d  Gründer, Bd. I f f . , B a s e l / S t u t t g a r t 1971ff. 

13 Karlheinz  Barck,  Martin  Fontius  u. Wolfgang  Thierse,  Äs the t i k , Geschichte 
der Künste , Begri f fsgeschichte.  Z u r Konzep t i on eines „H is to r i schen Wör terbuchs 
ästhet ischer Grundbegr i f fe " ,  i n : Ästhet ische Grundbegr i f fe .  S tud ien zu e inem 
his tor ischen Wör te rbuch, hrsg. v. denselben, B e r l i n 1990, 11 - 4 8 ; siehe auch die-
selben, Histor isches Wör te rbuch ästhet ischer Grundbegr i f fe ,  in : A r c h i v fü r 
Begri f fsgeschichte  32 (1989), 7 - 33. 
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Historische Semantik 11 

w o r d e n 1 4 , daß sich eine weitere Präsentat ion erübr ig t . N i ch t so a l lgemein 
bekannt dür f te die kons t ruk t i ve K r i t i k dieser „Schu le " se in 1 5 , welcher 
der Germanist u n d L ingu is t D ie t r i ch Busse ein ganzes Buch gewidmet 
h a t 1 6 . Busse stel l t zunächst fest, daß der klassischen Begrif fsgeschichte 
die theoret ischen Grund lagen wei tgehend fehlten. Ohne e in schlüssiges 
Konzept über das Verhäl tn is von Begri f f  u n d Bedeutung zu besitzen, 
ohne theoret isch begründete K r i t e r i en fü r die Bes t immung u n d A u s w a h l 
von „Grundbegr i f fen" ,  fü r die Bes t immung der Sprachnorm, fü r die Ver-
nachlässigung von A l l tags tex ten anzugeben, betreibe sie i m Grunde 
wei ter a l tgewohnte Ideengeschichte. Ohne deu t l i ch zwischen Sach- u n d 
Begriffsgeschichte  zu unterscheiden, ohne das Bedeutungskon t inuum der 
Sprache zu berücksicht igen, ohne sich darüber i m k la ren zu sein, w ie 
Wortbedeutung überhaupt kons t i tu ie r t werde, isol iere sie vorschnel l e in-
zelne Wör ter zu abst rakten Begr i f fs -Ent i tä ten  u n d schreibe ihnen eine 
E igenkra f t  u n d Au tonomie zu, die der vergangenen sprachl ichen W i r k -
l i chke i t k a u m entspreche. 

Doch von dieser grundsätz l ichen K r i t i k gelangt Busse dann zu einer 
kons t ruk t i ven Theorie, die er aus den sprachphi losophischen Schr i f ten 
von L u d w i g Wit tgenste in, Herber t Paul Grice u n d Hans H ö r m a n n ent-
w icke l t . Danach ist Sprache als Ins t rument u n d als I ns t i t u t i on mensch-
l icher Verständigung u n d gesel lschaft l icher Wel tdeutung ke in homogenes 
System, sondern eine dialogische Handlungsform. Sie funk t ion ie r t 
zunächst unbegr i f f l i ch  i n v ie l fä l t igen u n d veränder l ichen konkre ten 
Wortverwendungen i m Rahmen kommun i ka t i ve r Hand lungen, aus denen 
sich erst i m erfahrungsgesätt igten,  ref lex iven Nachvo l l zug vorherr -
schende, doch k a u m sehr konsistente Bedeutungen hervorheben. Der 
kommun ika t i ve A k t besteht n i ch t a l le in i n der sprachl ichen Äußerung 
des „Sprechers", sondern auch sowohl i n dessen Abs ich t , verstanden zu 

14 Z u nennen s ind h ie r vor a l lem zahlre iche Veröf fent l ichungen  des N e w Yorker 
Po l i to logen Melvin  Richter:  Conceptua l H is to ry (Begriffsgeschichte) and Po l i t i ca l 
Theory, in : Po l i t i ca l Theory 14 (1986), 604 - 637; Begri f fsgeschichte and H is to ry of 
Ideas, in : Jou rna l of the H i s to ry of Ideas 48 (1987), 247 - 263; Begri f fsgeschichte i n 
Theory and Pract ice: Reconst ruc t ing the H is to ry of Po l i t i ca l Concepts and L a n -
guage, i n : M a i n Trends i n C u l t u r a l History, hrsg v. W i l l e m Me l ch i ng u. Wyger 
Velema, A m s t e r d a m / A t l a n t a 1994, 121 - 149; The H is to ry of Po l i t i ca l and Socia l 
Concepts. A Cr i t i ca l I n t roduc t ion , N e w Y o r k / O x f o r d 1995, 2 6 - 7 8 ; App rec ia t i ng a 
Contemporary Classic: The „Gesch ich t l i che Grundbegr i f fe " and Fu tu re Scholar-
ship, i n : The Mean ing of H i s to r i ca l Terms and Concepts (Anm. 2), 7 - 1 9 . 

is Siehe auch Horst Dreitzel,  Ideen, Ideologien, Wissenschaften. Z u m p o l i t i -
schen Denken i n der F rühen Neuzei t , i n : Neue Pol i t ische L i t e r a t u r 25 (1980), 
1 - 1 5 , h ie r 1 6 - 2 0 ( K r i t i k an L u c i a n Hölscher, Öf fen t l i chke i t  u n d Geheimnis, 
S tu t tga r t 1979); sowie ders.,  Monarchiebegr i f fe  i n der Fürstengesel lschaft :  Seman-
t i k u n d Theor ie der E inher rschaf t  i n Deu tsch land von der Reformat ion bis z u m 
Vormärz, 2 Bde, K ö l n 1991. 

16 Dietrich  Busse, H is tor ische Semant ik . Analyse eines Programms, (Sprache 
u n d Geschichte 13), S tu t tga r t 1987. A u f d ie Deta i ls der sprachgeschicht l ichen For-
schungen geht Busse h ier a l lerd ings n i ch t ein. 
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12 Rolf Reichardt 

werden, w ie i n ihrer W i rkung , d .h . i m verstehenden Nachvo l lzug dieses 
Hand lungska lkü ls du rch den „Hö re r " . U n d wei ter : i ndem die Hörer be im 
Verstehen auf i n i h rem Gedächtnis sedimentiertes Wissen von Wortbe-
deutungen u n d deren Verwendungszusammenhängen i n Sätzen, also auf 
den H in te rg rund ihrer S inn - u n d Wel tdeutung, zurückgrei fen,  über-
schreitet i h r kommun ika t i ves Hande ln den unmi t te lba ren Kon tex t u n d 
die konkrete S i tua t ion i m Bestreben, das Gehörte i n i h r Vorverständnis 
e inzuordnen u n d vorausgesetzten S inn bestät igt zu f inden. So gesehen 
s ind sprachl iche Äußerungen n ich t bloß In format ionen, sondern zugle ich 
Real is ierungen von vorhandenem Sinn; ihre umfassende In te rpre ta t ion 
läu f t auf die Fre i legung von Menta l i tä ten hinaus. E ine Histor ische 
Semant ik , die der fundamenta len sozialen F u n k t i o n u n d der K o m p l e x i -
tä t sprachl icher K o m m u n i k a t i o n gerecht werden w i l l , muß also n ich t nu r 
die in tent iona le Rol le des Sprechers, sein S i tuat ions- u n d Weltwissen, 
seine Erwar tungen u n d die Formen seines sprachl ichen Handelns 
berücksicht igen, sondern ebenso die Erwar tungen, das K o n t e x t - u n d 
Handlungswissen des Hörers, die beide verb indenden Rahmenbedingun-
gen, wechselseit igen Rat iona l i tä tsannahmen u n d sozialen Handlungsre-
geln. Über die Wortgeschichte h inaus muß sie zu einer Geschichte der 
kogn i t i ven u n d semantischen S t ruk tu ren vorstoßen. 

Wenn dieser Versuch einer systematischen l inguis t ischen Fund ie rung 
der h is tor ischen Semant ik sich al lerdings hauptsäch l ich gegen die 
Geschichtlichen  Grundbegriffe  wendet , so fragt es sich, ob solch e in 
Langzei tunternehmen, das schon aus redakt ione l len Gründen Kompro -
misse schließen muß, der r icht ige Adressat ist. Reinhar t Kosel leck jeden-
fal ls, der sp i r i tus rector des Werkes, ist über die programmat ischen 
Erk lä rungen i n den ersten Bänden der Geschichtlichen  Grundbegriffe 
na tü r l i ch längst hinausgewachsen. E r räumt ein, daß „Begri f fsge-
schichte" e igent l ich keine zutreffende  Bezeichnung seiner Arbe i t s r i ch -
t ung sei, w e i l sie „e ine logische Läss igke i t " enthal te; denn: „ e i n e inmal 
geprägter Begr i f f  als solcher entzieht s ich der Veränderung". Was sich 
ändere, sei n i ch t der Begri f f ,  sondern der „Wor tgeb rauch " 1 7 . Wie eine 
ganze Reihe seiner Aufsätze be leg t 1 8 u n d n ich t zuletzt die von i h m ent-

i? Reinhart  Koselleck,  Begr i f fsgeschicht l iche  Probleme der Verfassungsge-
schichtsschreibung, in : Gegenstand u n d Begri f fe  der Verfassungsgeschichtsschrei-
bung. Tagung der Vere in igung fü r Verfassungsgeschichte. . . ,  (Der Staat, Beih. 6), 
B e r l i n 1983, 7 - 46, Aussprache 22ff. ;  Z i t a te nacheinander 14, 34. 

is Reinhart  Koselleck,  Vergangene Z u k u n f t . Z u r Semant i k geschicht l icher Ze i ten 
(1979), F r a n k f u r t / M .  1989; Sozialgeschichte u n d Begri f fsgeschichte,  i n : Sozialge-
schichte i n Deutsch land. E n t w i c k l u n g e n u n d Perspekt iven i m in te rna t iona len 
Zusammenhang, hrsg. v. Wol fgang Schieder u. Volker Sel l in , Bd. I, Gö t t i ngen 1986, 
8 9 - 109; Sprachwande l u n d Ereignisgeschichte, in : M e r k u r 43 (1989), 657 - 673 
(engl. Übers, i n : Journa l of Mode rn H is to ry 61, 1989, 649 - 666); Some Reflect ions on 
the Tempora l S t ruc ture of Conceptua l Change, in : M a i n Trends i n C u l t u r a l History, 
hrsg v. W i l l em 'Me l ch ing u. Wyger Velema, A m s t e r d a m / A t l a n t a 1994, 7 - 16. 
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Historische Semantik 13 

w icke l ten Kategor ien „E r fah rungsraum"  u n d „E rwar tungshor i zon t " 
ze igen 1 9 , z ielen Kosel lecks A rbe i ten le tz t l i ch auf eine Sozial- u n d Menta -
l i tätsgeschichte begr i f f l i ch  or ient ier ter Sprachhandlungen, die dem Pro-
gramm von Busse gar n i ch t so fern steht. A u c h sol l ten K r i t i k e r 2 0 w ie 
Ver te id iger 2 1 der Begrif fsgeschichte  n ich t vergessen, daß diese sich 
u rsprüng l i ch gerade gegen jene ideal ist ische Ideengeschichte i m S t i l 
F r ied r i ch Meineckes wandte, als deren Fortsetzung sie inzwischen gele-
gent l i ch erscheint: „ D i e Begriffsgeschichte  r ich te t sich ganz spezif isch 
gegen eine abstrakte Ideengeschichte [ . . . ; sie] r i ch te t sich eher auf den 
konkre ten Sprachgebrauch i m sozialen, po l i t i schen oder recht l ichen 
Leben. Dabe i werden die konkre ten Er fahrungen u n d Erwar tungen aus-
gemessen, w ie sie sich i n der sprachl ichen Erfassung der jewei l igen 
recht l ichen, sozialen oder po l i t i schen Bereiche w ieder f inden lassen. Dazu 
bedarf  es immer zentraler Begriffe,  die ihrerseits theoretische Ansprüche 
mehr oder minder hohen Abstrakt ionsgrades enthal ten. D ie Begri f fs-
geschichte l iefert  g leichsam die Gelenke, die zwischen der tex t - u n d 
sprachgebundenen Quellenebene u n d der po l i t i schen u n d sozialen W i r k -
l i chke i t eine Verb indung he rs te l l t 2 2 . " Dieses Programm ist b isher f re i l i ch 
nu r i n seltenen Fa l ls tud ien eingelöst worden, die sich dann p rak t i sch 
über die Begriffsgeschichte  hinaus zu sozialhistor ischen Diskursanalysen 
w e i t e n 2 3 . 

2. M i t der deutschen Begriffsgeschichte  i n mancher H ins ich t vergleich-
bar erscheint die anglo-amer ikanische „Conceptua l H i s to ry " , w ie sie 
besonders i n der Cambr idge School ins t i tu t ione l len Rückha l t gefunden 
hat. A u c h die Conceptual H is to ry möchte die sprachl iche D imens ion der 
h is tor isch-po l i t ischen Quel lentexte zu systematischen geistesgeschicht-

19 R. Koselleck,  „E r fah rungs raum"  u n d „E rwa r tungsho r i zon t " - zwe i h i s to r i -
sche Kategor ien, in : ders., Vergangene Z u k u n f t (Anm. 18), 349 - 375. 

20 Schöttler,  Sozialgeschicht l iches Parad igma (Anm. 11), 173 - 176, charak te r i -
siert die Begri f fsgeschichte  zutref fend  als „e ine du r ch sozia lh istor ische Fragestel-
lungen u n d Methoden geschulte u n d t ransformier te  Ideengeschichte" , d ie aber 
„d ie Prozesse der S i n n p r o d u k t i o n du rch Sprache [ . . . ] als h is tor ische[n] Gegen-
stand k a u m i n den B l i c k " bekomme. D iskursana ly t i sche Frageste l lungen u n d 
Arbe i tsweisen spie l ten ebensowenig eine Rol le w ie der D iskursbegr i f f . 

21 So weis t einer der Herausgeber des Historischen  Wörterbuchs  ästhetischer 
Grundbegriffe  die sozialh istor ische K r i t i k an einer a l l e in auf d ie Ideen der großen 
„ D i c h t e r u n d Denke r " ausger ichteten Begri f fsgeschichte  als „ D e n u n z i a t i o n " 
zurück , die m a n „ m i t Gelassenheit zur Kenn tn i s nehmen" dürfe. Vgl . Martin  Fon-
tius,  Begri f fsgeschichte  u n d L i teraturgeschichte. E in ige methodische Bemerkun -
gen, in : Ästhet ische Grundbegr i f fe  (Anm. 13), 49 - 64, h ier 59. 

22 Koselleck,  Begr i f fsgeschicht l iche  Probleme der Verfassungsgeschichtsschrei-
bung (Anm. 17), 45. Siehe auch ders., A Response to Comments on the 
„Gesch ich t l i che Grundbegr i f fe " ,  i n : The Mean ing of H i s to r i ca l Terms and Con-
cepts (Anm. 2), 59 - 70, h ie r 61 f. 

23 Vgl . z u m Beisp ie l Willibald  Steinmetz,  Das Sagbare u n d das Machbare. Z u m 
Wandel po l i t i scher Hand lungssp ie l räume: Eng land 1780 - 1867, (Sprache u n d 
Geschichte 21), S tu t tga r t 1993. 
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14 Rolf Reichardt 

l iehen Neu in terpre ta t ionen nutzen, auch sie ist erwachsen aus einer 
grundsätz l ichen K r i t i k an der etabl ier ten Ideengeschichte, zuma l der 
„ph i losoph ischen" H is to ry of Ideas eines A r t h u r Ο. Love joy u n d seiner 
Schule: f lücht ige, w i l l k ü r l i c h e u n d eklekt ische Verknüpfung einzelner 
küns t l i ch isol ier ter Gedanken ( „ u n i t ideas") über große zei t l iche u n d 
geographische Dis tanzen h inweg, dazu eine dreifache Mys t i f i z ie rung der 
„Gedankengebäude" , der „gewal tsamen Kohärenz" u n d der „geist igen 
Vorwegnahme" - so laute ten die zentra len Vorwür fe  eines John G. A. 
Pocock u n d Quent in S k i n n e r 2 4 , der w ich t igs ten Wort führer  der „concep-
tua l h is tor ians" . Diese haben m i t der Schr i f tenreihe Ideas in Context, 
die Quent in Sk inner zusammen m i t R ichard Porty, Jerome Β . Schnee-
w i n d u n d Wol f Lepenies be i der Cambridge Un ivers i t y Press herausgibt , 
i h r eigenes wissenschaft l iches F o r u m au fgebau t 2 5 u n d propagieren ih ren 
Ansatz so w i rkungsvo l l , daß die t rad i t ione l le „H i s to r y of Ideas" sich i n 
„ in te l lec tua l h is to ry " umbenennen w i l l u n d Bereitschaft  zeigt, s ich dem 
„ l i ngu is t i c t u r n " zu ö f fnen 2 6 . 

Den meist essayartigen theoret isch-programmat ischen Äußerungen 2 7 

der - p r imä r po l i to log isch or ient ier ten - „conceptua l h is tor ians" s ind vor 
a l lem v ier Grundpos i t ionen gemeinsam. Erstens gehen sie von einer 
„ l ingu is t ischen K o n s t i t u t i o n der P o l i t i k " aus: pol i t isches Hande ln setze 
sprachl ichen Konsens voraus, w e i l es zu wesent l ichen Tei len auf ver-
sprachl ichten Grundüberzeugungen u n d Regeln („concepts") beruhe; 
S t r u k t u r u n d Wandel dieser Konzepte seien keine bloßen Reflexe p o l i t i -
scher Verhältnisse u n d Veränderungen, sondern selbst eigenständige 
sprachl iche K r ä f t e 2 8 . Da zweitens den Sprach-Handlungen, die einen 
großen Tei l der Po l i t i k ausmachen, grundsätz l ich e in kommun ika t i ve r 

24 Vgl . bes. den be rühmten Aufsatz von Quentin Skinner,  Mean ing and Un te r -
s tand ing i n the H is to ry of Ideas, in : H i s to ry and Theory 8 (1969), 3 - 5 3 . Siehe 
auch die Sk inner -B ib l i og raph ie , in : Mean ing and Context : Quen t in Sk inner and 
his Cr i t ics, hrsg. v. James Tul ly , O x f o r d / P r i n c e t o n 1988, 342 - 44; sowie James 
Tully,  The pen is a m i g h t y sword: Quen t i n Skinner 's analysis of po l i t i cs , in : 
ebenda 7 - 25 u. 2 8 9 - 91. 

25 Vgl . u .a . den Erö f fnungsband The Languages of Po l i t i ca l Theory i n Ea r l y 
Mode rn Europe, hrsg. v. A n t h o n y Pagden, Ox fo rd 1987. 

26 Donald  R. Kelley,  Hor izons of I n te l l ec tua l H is to ry : Retrospect, Circumspect , 
Prospect, in : Jou rna l of the H is to ry of Ideas 48 (1987), 143 - 169, bes. 153 - 56 u. 
169; ders.,  W h a t is Happen ing to the H is to ry of Ideas? in : ebenda 51 (1990), 3 - 25. 
Siehe auch den Sammelband: H is to ry of Ideas - Canon and Var iat ions, hrsg. v. 
D o n a l d R. Kel ley, Rochester (N.Y.) 1991. 

27 F ü r eine W ü r d i g u n g der k lassischen Fa l l s tud ien eines Pocock u n d Sk inner sei 
verwiesen auf Günther  Lottes,  „The State of the A r t " . S tand u n d Perspekt iven der 
„ i n te l l ec tua l h i s to ry " , i n : Neue Wege der Ideengeschichte. Festschr i f t  f ü r K u r t 
K l u x e n z u m 85. Geb., hrsg. v. F r a n k - L o t h a r K r o l l , Paderborn 1996, 27 - 4 5 , h ier 
3 9 - 4 2 . 

28 James Farr,  Unders tand ing conceptua l change po l i t i ca l l y , in : Po l i t i ca l I nnova-
t i o n and Conceptua l Change, hrsg. v. Terence Ba l l , James Fa r r u. Russel l L . H a n -
son, Cambr idge 1989, 24 - 49, Z i t a t 26. 
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Historische Semantik 15 

Charakter zuerkannt w i r d 2 9 u n d da diese po l i t ische K o m m u n i k a t i o n auf 
Wör te rn m i t ih ren wechselnden Bedeutungen u n d auf e inem ständig f l ie -
ßenden „ D i s k u r s " beruht , der von „Konzep ten" s t ruk tu r ie r t w i r d 3 0 , g i l t 
die Arbei tsregel : „conceptua l h is tor ians must a t tend to speakers and 
hearers, wr i te rs and readers 3 1 . " Dr i t tens fordert m a n immer wieder eine 
umfassende Kon tex tua l i s ie rung der Texte ( „a fa i r l y strong contextua-
l i sm" ) ; denn: „Konzepte bestehen u n d funk t ion ie ren nie a l le in fü r sich, 
sondern b i l den ganze Sinngefüge oder Glaubenssysteme." U n d daraus 
folgt schl ießl ich eine grundsätz l iche Ab lehnung von E inze lwo r t -S tu -
d i e n 3 2 : „ w e n n ein Wort seine Bedeutung ändert , verändert s ich zugle ich 
sein Verhäl tn is zu einem ganzen Vokabular . " Daher solle man „n i ch t so 
sehr die „ innere S t r u k t u r " einzelner Wörter, sondern v ie lmehr ihre Rol le 
als Stütze ganzer gesel lschaft l icher Gedankengebäude" un te rsuchen 3 3 . 
Quent in Sk inner e rk lä r t lap idar : „ I remain unrepentant i n m y bel ief tha t 
there can be no histor ies of concepts; there can on ly be histor ies of the i r 
uses i n a rgumen t 3 4 . " Daher reagieren die „conceptua l h is tor ians" auf 
wiederhol te Versuche, ihnen die deutsche Begrif fsgeschichte  als Arbe i ts -
mode l l anzupre isen 3 5 , i n E inze l fä l len zwar h ö f l i c h 3 6 , insgesamt aber 
ablehnend. Ohne deu t l i ch zwischen „ language" u n d „d iscourse" zu 

29 Ebenda heißt es auf Seite 1 i n der E i n l e i t u n g der Herausgeber: „The social 
and po l i t i ca l w o r l d is conceptua l ly and commun ica t i ve ly const i tu ted, or, more pre-
cisely, preconst i tu ted. " 

30 Das er läu tern anhand der amer ikanische Verfassungsdebatte des ausgehen-
den 18. Jahrhunder ts Terence  Ball u. John Greville Agard  Pocock,  I n t roduc t ion , 
in : Conceptua l Change and the Const i tu t ion , hrsg. v. Terence B a l l u. John G. A . 
Pocock, Lawrence (Kansas) 1988, 1 - 12. Siehe auch Terence  Ball,  T rans forming 
Po l i t i ca l Discourse: Po l i t i ca l Theory and Cr i t i ca l Conceptua l History, N e w York 
1988. 

31 Farr,  Unders tand ing Conceptua l Change (Anm. 28), 41. 
32 Ebenda, nacheinander 41, 33 u n d 38. 
33 Quentin Skinner,  Language and Po l i t i ca l Change, in : ebenda, 6 - 2 3 , h ier 13. 
34 Quentin Skinner,  Reply to M y Cr i t ics, in : Mean ing and Contex t (Anm. 24), 

257 - 288, h ier 283. 
35 Melvin Richter,  Z u r Rekons t ruk t i on der Geschichte der Po l i t i schen Sprachen: 

Pocock, Sk inner u n d die „Gesch ich t l i chen Grundbegr i f fe "  (engl. 1990), in : A l t -
europa - Anc ien Régime - Frühe Neuzei t : Probleme u n d Methoden der Forschung, 
hrsg. v. Hans E r i c h Bödeker u. Erns t H in r i chs , S t u t t g a r t / B a d Cannstadt 1991, 
134 - 174; ders., The H is to ry of Po l i t i ca l and Socia l Concepts (Anm. 14), 124 - 142. 

36 Vgl . Terence  Ball , T rans fo rming  Po l i t i ca l Discourse. Po l i t i ca l Theory and Cr i -
t i ca l Conceptua l History, Ox fo rd 1988, 9f. - Ders.,  James Far r u n d Russel l L . H a n -
son äußern i m Vorwor t zu Po l i t i ca l I nnova t i on and Conceptua l Change (Anm. 28) 
f reundl iche „ B e w u n d e r u n g " fü r begr i f fsgeschicht l iche  Un te rnehmen i n der B u n -
desrepubl ik , re la t iv ie ren dies jedoch du rch den Zusatz: „ w e have not sought to 
dup l ica te the i r encyclopedic efforts" (S. IX ) . Genau genommen hät te e in A n w e n -
dung e twa von Kosel lecks Ansatz auf das ganz andere - meist engl ische - Quel len-
mate r ia l n a t ü r l i c h ke ine „ D u p l i z i e r u n g " bedeutet , ganz i m Gegentei l : der ek lek -
t i sch-kompara t is t i sche Be i t rag von John D u n n über „Revo lu t i on " (S. 333 - 356) 
z.B. hät te be i Berücks ich t igung des entsprechenden Ar t i ke l s von Reinhart  Kosel-
leck  i n den Geschicht l ichen Grundbegr i f fen  (Bd. 5, 1984, 653 - 788) wesent l i ch an 
Tiefenschärfe  gewinnen können. 
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16 Rolf Reichardt 

unterscheiden, sehen sie i n der Sprache bzw. i m Diskurs „eine komplexe 
S t r u k t u r m i t eigenem Vokabular, eigener G rammat i k u n d Rhetor ik sowie 
einem Bünde l g le ichzei t iger Gewohnhei ten, Annahmen u n d I m p l i k a t i o -
nen" ; genaugenommen „stehen jewei ls mehrere solcher Sprachen i n 
Konf ron ta t ion , Wettst re i t u n d In te rak t i on mi te inander " , so daß „ k e i n 
Begr i f fs lex ikon,  w ie umfassend u n d vo l l s tänd ig es auch sein mag, e in 
solches System, einen Organismus m i t einer so komplexen Geschichte 
w ie eine Sprache gleichsam add i to r isch darstel len k a n n 3 7 . " Angesichts 
dieser E ins ich ten u n d Grundsätze verwunder t es f re i l ich, daß ein reprä-
sentat iver Band der Conceptual H is to ry wesent l ich aus Abhand lungen 
über ein gutes Du tzend einzelner Begrif fe  von constitution  über patrio-
tism  bis revolution  besteht, ohne daß dabei vernetzte semantische Gefüge 
umfassender u n d deut l icher herausgearbeitet wü rden als i n den gewohn-
ten Begrif fsgeschichten  deutscher Proven ienz 3 8 . 

Inkonsequent erscheint es auch, daß - von Ausnahmen abgesehen3 9 -
gerade die namhaftesten „conceptua l h is tor ians" sich vorzugsweise m i t 
einzelnen po l i t i schen Denkern beschäft igen u n d die Er forschung von 
„D isku rsen" als Mo t to auf ihre Fahne schreiben, ohne zu k lären, was 
das konzeptue l l u n d methodisch bedeutet. I n einem vielbeachteten A u f -
satzband z.B., der ebenfalls i n der Reihe Ideas in Context  erschienen 
ist, d is tanzier t sich der F rank re ich -H is to r i ke r K e i t h M. Baker von der 
t rad i t ione l len H is to ry of Ideas, i ndem er die Geschichte einzelner Ideen 
( „pa r t i cu la r u n i t ideas") als unh is tor isch ablehnt u n d stattdessen unter 
Beru fung auf die A rbe i ten von Régine Rob in eine d iskursanalyt ische 
Studie über die pol i t ische Pub l i z i s t i k i m Frankre ich der A u f k l ä r u n g 
vorschlägt m i t dem Zie l , „ e i n Fe ld po l i t ischer Diskurse, e in Gefüge 
(„set") sprachl icher Muster u n d Beziehungen zu ident i f iz ieren, das 
Hand lungen u n d Äußerungen mög l i ch machte u n d ihnen S inn gab. 
Ku rzum, w i r müssen die pol i t ische K u l t u r rekonstruieren, i n deren 
Rahmen sich die revolut ionäre Sprache von 1789 erst en tw icke ln 
konnte . " A u f g r u n d seiner eigenen Bemühungen u m die Bedeutung des 

3 7 John G. A. Pocock,  Concepts and Discourses: A Dif ference i n Cul ture? Com-
ment on a Paper by M e l v i n Richter, in : The Mean ing of H i s to r i ca l Terms and Con-
cepts (Anm. 2), 47 - 58, h ie r 48 u. 51. Aus führ l i cher  er läuter t John Pocock diese 
seine Auf fassung i n seinem Aufsatz : The concept of language and the „mét ie r 
d 'h i s to r ien " : some considerat ions on pract ice, i n : The Languages of Po l i t i ca l 
Theory i n E a r l y - M o d e r n Europe, hrsg. v. A n t h o n y Pagden, Cambr idge 1987, 19 -
38. 

38 Po l i t i ca l I nnova t i on and Conceptua l Change (Anm. 28). 
39 Insbes. Gareth  Stedman  Jones, Klassen, P o l i t i k u n d Sprache. F ü r eine theo-

r ieor ient ier te Sozialgeschichte, hrsg. u. eingel. v. Peter Schött ler, Müns te r 1988, 
133 - 229. Vgl . dazu Schöttler,  Menta l i tä ten , Ideologien, D iskurse (Anm. 11), 168f.; 
sowie k r i t i s ch Dianne Mayfield  u. Samuel  Thorne,  Socia l H is to ry and his D iscon-
tents: G. S tedman Jones and the Pol i t ics of Language, in : Socia l H i s to ry 17 (1992), 
165 - 188. 
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Historische Semantik 17 

öf fent l ichen  Rechts u n d u m die N a t u r der Soz ia lordnung i m Frankre ich 
der 1750er und 1760er Jahre mißt Baker n u n dre i d iskurs iven H a u p t -
strängen („ three basic strands of discourse") zentrale Bedeutung bei: 
dem Vernunf t - ,  dem Gerecht igkei ts- u n d dem Wi l lensdiskurs („reason, 
just ice and w i l l " ) . Tradi t ionel lerweise „feste A t t r i b u t e des Konzepts der 
monarchischen A u t o r i t ä t " , hät ten sie sich aus diesem Verband gelöst, 
sie seien neu konzeptual is ier t worden ( „ reconceptua l izat ion") u n d fun-
gierten n u n als „konkur r ie rende Def in i t i onen (oder versuchsweise Neu-
def in i t ionen) der po l i t i schen Gemeinschaft (body po l i t i c ) " . M i t anderen 
Worten: „Gemäß der überkommenen Sprache des Absolu t ismus ist das 
M e r k m a l der monarchischen A u t o r i t ä t die Ausübung der Gerecht igkei t , 
die i n der h ierarchischen Ständegesellschaft jedem das seine zu te i l 
werden läßt. Wi rksamke i t er langt die Gerecht igkei t durch den kön ig l i -
chen Wi l len , den Vernunf t  u n d Rat vor W i l l k ü r bewahren. I n der zwe i -
ten Hä l f te des 18. Jahrhunderts scheint dieses Bünde l von A t t r i b u t e n i n 
drei Diskursstränge zu zerfal len, i n denen jewei ls einer jener Termin i 
vorherrscht bzw. die ana ly t ica l p r i o r i t y e inn immt . Der von m i r so 
genannte Gerecht igkei tsdiskurs betont die justice.  Der pol i t ische D is -
kurs legt sein Haup tgew ich t auf die volonté.  Der von m i r so genannte 
Verwal tungsdiskurs ist auf die raison  ausgerichtet. Diese dre i konku r -
r ierenden Wortschatzgruppen s t ruk tu r ie ren n ich t nu r die Sprache, 
welche gegen die monarchische Au to r i t ä t opponier t , sondern def in ieren 
auch Verte id igungsbemühungen u n d die Zie le der Monarch i s ten 4 0 . " 
A l le rd ings: w ie suggestiv u n d bedenkenswert diese Thesen auch sind, so 
systematisieren sie doch nu r nacht räg l ich frühere  ideengeschicht l iche 
Arbe i ten über jewei ls e in bis zwei einzelne Quel len: die Remonstrat io-
nen des Pariser Oberf inanzger ichts  von 1775 (Gerecht igkei tsdiskurs), 
die Selbstverwal tungsreformpläne  Turgots aus dem selben Jahr (Ver-
nunf td iskurs) und best immte Trakta te von M a b l y und Saige m i t ih rer 
natur recht l ich-aufk lärer ischen  Abso lu t i smusk r i t i k (Wi l lensdiskurs). Ob 
diese Quel len typ isch sind, ob sie überhaupt die wesent l ichsten Bereiche 
der po l i t i schen Zei td iskuss ion repräsentieren u n d ob sie dabei eine 
s ign i f ikante Posi t ion ver t raten - dies alles w i r d n ich t nachgewiesen 
oder wahrsche in l ich gemacht, sondern einfach postu l ier t u n d s t i l l -
schweigend vorausgesetzt. So f indet man die E inschätzung von Günther 
Lottes bestät igt , daß „es aus der Feder selbst der ref lekt ier testen  anglo-

4 0 Keith Michael  Baker,  I nven t i ng the French Revolut ion. Essays on French 
Po l i t i ca l Cu l tu re i n the E igh teen th Century, Cambr idge 1990, 24f. Baker w ieder-
ho l t seine Thesen ebenda i m Tei l über „Sprache u n d P o l i t i k am Ende des Anc ien 
Régime" (S. 127). Baker legt auf diese Thesen offenbar  großen Wert, denn er ha t 
sie w ö r t l i c h aus e inem f rüheren  Kongreßbei t rag übernommen: On the Prob lem of 
the Ideo log ica l Or ig ins of the French Revolu t ion, in : Mode rn European In te l lec -
t u a l History. Reappraisals and new Perspectives, hrsg. v. D o m i n i c k LaCapra u. 
Steven L . Kap lan , I thaca 1982, 197 - 219. 

2 Zeitschrift  für Historische Forschung, Beiheft 21 
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18 Rolf Reichardt 

amer ikanischen Ideenhis tor iker nach w ie vor Pub l i ka t i onen [gibt ] , die 
quer zu ih ren eigenen methodischen E ins ich ten l i egen 4 1 . " 

3. Ist die histor ische Semant ik i n der Bundesrepub l ik hauptsäch l ich 
als „Begri f fsgeschichte"  u n d i m anglo-amer ikanischen Bereich als 
„Conceptua l H i s to ry " etabl ier t , so w i r d sie i n Frankre ich vorwiegend als 
„analyse d u discours" betr ieben. Welch in te rna t iona l w i rksame Schlüs-
selstel lung dabei M iche l Foucaul ts oft a l l zu ober f läch l ich rezipiertes 
Konzept der „D isku rse" als zei t - u n d praxisspezif ischer  i ns t i t u t i ona l i -
sierter Denk - u n d Redeweisen e inn immt , kann h ier als bekannt voraus-
gesetzt we rden 4 2 . Darüber sol l te jedoch die l inguist ische Var iante der 
Diskursanalyse, w ie sie insbesondere M iche l Pêcheux aus der „Discours 
analysis" von Ze l l i g S. Har r is en tw icke l t h a t 4 3 u n d w ie sie i m For-
schungszentrum für „Lex icomét r ie et textes po l i t i ques" an der Ecole 
Normale Supérieure von Sa in t -C loud ins t i tu t iona l i s ie r t worden i s t 4 4 , 
n ich t vernachlässigt werden. Vertretern dieser R ich tung ist der Er fo lg 
des D iskurs-Konzepts i n der H is tor iograph ie al lerdings n ich t geheuer, 
w e i l discours  dabei zu einem unspezif ischen Modewor t verkomme: die 
„analyse du discours" werde k a u m noch i n ihrer l inguist ischen, p r imär 
formalen Methodenstrenge angewandt, sondern zunehmend als „ in te r -
pretator ische D i sz i p l i n " , also inha l t l i ch , benu t z t 4 5 . I ndem sie zum einen 
die edv-gestützte Wor thäuf igke i tss ta t is t ik systematisch zur empir ischen 
Inhal tserschl ießung histor ischer Quel lentexte einsetzt und diese Texte 
zum anderen m i t H i l f e der re in formalen Dis t r ibut ionsanalyse i n ver-

41 Lottes,  „The State of the A r t " (Anm. 27), 28 
42 Vgl . den fo lgenden Be i t rag i m vor l iegenden Band: Hans-Jürgen  Lüsebrink, 

Begrif fsgeschichte,  Diskursanalyse u n d Na r ra t i v i t ä t . Siehe auch Schöttler,  Sozia l -
geschicht l iches Parad igma (Anm. 11), 164f.; Lottes,  „The State of the A r t " 
(Anm. 27), 35 - 38. Aus der unerschöpf l ichen F o u c a u l t - L i t e r a t u r seien ste l lver t re-
tend zwe i Sammelbände genannt : Foucau l t and the W r i t i n g of History, hrsg. v. Jan 
Goldste in, Ox fo rd 1995; The Impac t of M i c h e l Foucau l t on the Socia l Sciences and 
Human i t ies , hrsg. v. Moya L l o y d u. A n d r e w Thacker, Basingstoke 1996. 

4 3 Vgl . als eine A r t „Vermäch tn is " Michel Pêcheux,  L ' inqu ié tude du discours, 
hrsg. v. Denise Ma ld id ie r , Paris 1990. F ü r deutsche Leser b ie ten sich an die D o k u -
menta t ion : Sprachtheor ie u n d Diskursanalyse i n Frankre ich . H a r o l d Woetzel u n d 
Man f red Geier in te rv iewen M iche l Pêcheux u n d Françoise Gadet, in : Das A rgu -
ment 24 (1982), 386 - 399; sowie Michel Pêcheux,  Übe r die Rol le des Gedächtnisses 
als in terd iskurs ives Mater ia l . E i n Forschungspro jekt i m Rahmen der D iskursana-
lyse u n d A rch i v l ek tü re (frz.  1975), in : Das Sub jek t des Diskurses. Bei t räge zur 
sprachl ichen B i l d u n g von Sub jek t i v i t ä t u n d In te rsub jek t i v i tä t , hrsg. v. Man f red 
Geier u. H a r o l d Woetzel, (A rgument -Sonderband 98), Be r l i n 1983, 50 - 58. Siehe 
auch Schöttler,  Men ta l i tä ten , Ideologien, D iskurse (Anm. 11), 100 - 102, HOf . u. 
114 f. 

44 Robert  Jütte,  Moderne L i n g u i s t i k u n d „Nouve l le H is to i re " , in : Geschichte 
u n d Gesel lschaft 16 (1990), 104 - 120, bes. 110 - 17. 

45 Jacques Guilhaumou,  A propos de l 'analyse de discours: les h istor iens et le 
„ t o u r n a n t l i ngu i s t i que " , in : Langage et société n° 65 (Sept. 1993), 5 - 38; ders., 
Denise Maldidier  u. Régine  Robin , Discours et archive. Expér imenta t ions en ana-
lyse d u discours, Paris 1994, 16 f. 
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gleichbare sprachl iche Segmente zerlegt, hat die französische „analyse 
du discours" i n der Tat neue Maßstäbe für methodisch str ingente, über-
prüfbare,  kurz : ob jekt ive textsemant ische Untersuchungen gesetzt -
wenn auch meist u m den Preis einer „ punk tue l l en M ik roskop ie " u n d 
einer fachl inguis t ischen Darb ietungsform,  die auf H is to r i ke r eher 
abschreckend als anziehend w i r k ten . N u n scheint die wissenschaft l iche 
K o n j u n k t u r dieser ex t rem aufwendigen Arbe i t s r i ch tung inzwischen zwar 
nachzulassen4 6 , aber n ich t zuletzt die Stud ien von Jacques Gu i l haumou 
erweisen die l inguis t ische Diskursanalyse be i eng begrenzten Korpora 
als taug l ichen Ansatz, u m die sprachl iche S innkons t i tu ie rung u n d Wis-
sensnormierung beispielsweise durch plebej ische A k t i v i s t e n 4 7 u n d Slo-
gans 4 8 der Französischen Revo lu t ion herauszuarbeiten. 

D ie A t t r a k t i v i t ä t der D iskurs-Theor ie erweist s ich auch dar in , daß -
vor dem H in te rg rund eines wachsenden in terd isz ip l inären Interesses an 
histor ischer S e m a n t i k 4 9 - erstmals eine Gruppe deutscher Germanisten 
das französische Konzept des discours  aufgrei f t  u n d zugle ich in te r tex -
tue l l abwandel t . Un te r Beru fung auf M iche l Pêcheux' Fo rmu l ie rung von 
den „ in te rd iskurs iven Bez iehungen" 5 0 schlagen D ie t r i ch Busse u n d Wol f -
gang Teubert vor, Diskurse neu als „v i r tue l le Tex tkorpora" zu verstehen, 
„deren Zusammensetzung durch i m wei testen S inn inha l t l i che (bzw. 

46 So hat die neuere Monograph ie von Guilhaumou,  Maldidier  u. Robin,  D i s -
cours et archive (Anm. 45), schon h is tor ischen Charakter, u n d eins der zent ra len 
(methodisch sehr „p lu ra l i s t i schen" ) Pro jekte von Sa in t -C loud ist ins Stocken gera-
ten: D ic t i onna i re des usages soc io-po l i t iques (1770 - 1815), Hef t 1 - 5 , Paris 1985 -
91. Anderersei ts belegen einige Bei t räge z u m d r i t t en Lex iko log ie -Kongreß von 
Sa in t -C loud eine anhal tende lex ikomet r ische Prax is : Langages de la Révo lu t ion 
(1770 - 1815), hrsg. ν. N ico le A rno ld , Françoise Dougnac, Ann ie Geffroy  u. Mar i e -
France Piguet, Paris 1995. 

47 Jacques Guilhaumou,  Sprache u n d Po l i t i k i n der Französischen Revolut ion. 
Vom Ereignis zur Sprache des Volkes (1789 - 1794), aus dem Französ. von K a t h a -
r ina Menke, F r a n k f u r t / M .  1989. 

48 E inen gedrängten Ü b e r b l i c k über seine einschlägigen A rbe i t en geben Jacques 
Guilhaumou  u. Denise Maldidier,  Effets  de l 'archive. L'analyse de discours du côté 
de l 'h is to i re , in : Langages 81 (1986), 43 - 5 6 . Siehe i m einzelnen Jacques Guilhau-
mou, „ D u pa in ET X " à l 'époque de la Révo lu t ion française (1984), in : G u i l h a u -
mou, Ma ld ie r u. Robin, Discours et archive (Anm. 45), 133 - 150; ders.,  Marse i l l e -
Paris: la f o rma t ion et la p ropagat ion d ' u n mot d 'ordre: „ d u pa in et d u fe r " (1792 -
1793), in : Les prat iques po l i t iques en Province à l 'époque de la Révo lu t ion f ran-
çaise, Mon tpe l l i e r 1988, 199 - 210; ders.,  L a Terreur  à l ' o rd re du j ou r ( ju i l l e t 1793 -
mars 1794), in : D i c t i onna i re des usages soc io-pol i t iques d u français pendant la 
Révo lu t ion française, Hef t 2, Paris 1987, 127 - 160. 

49 Vgl . u.a. Busse, H is tor ische Semant ik (Anm. 16), passim; sowie  Andreas  Dör-
ner,  Pol i t ische L e x i k i n deutschen u n d engl ischen Wör terbüchern . Me ta lex i kog ra -
phische Über legungen u n d Ana lysen i n ku l tu rw issenschaf t l i cher  Abs ich t , i n : 
Worte, Wörter, Wörterbücher. Lex ikograph ische Bei t räge zum Essener L i n g u i s t i -
schen K o l l o q u i u m , hrsg. v. Gregor Meder u. Andreas Dörner, (Lex ikograph ica : 
Series ma jo r 42), Tüb ingen 1992, 123 - 145. 

so Pêcheux,  Über die Rol le des Gedächtnisses als in terd iskurs ives Ma te r i a l 
(Anm. 43), 53. 

2' 
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20 Rolf Reichardt 

semantische) K r i t e r i en bes t immt w i r d . " Z u r Begründung verweisen sie 
darauf,  „daß jeder Versuch einer l ingu is t ischen Konkre t i s ie rung des D is -
kursbegri f fs  le tz t l i ch auf das Problem der Zusammenste l lung von Text -
korpora verwiesen b le ib t . Jede K o n s t i t u t i o n einer ( in ter)d iskurs iven 
Mate r ia l i t ä t (Pêcheux) setzt zugle ich die Kons t i t u t i on eines Textkorpus 
voraus." Au fg rund seiner Kenntnisse über den dokumentar ischen u n d 
semantischen Zusammenhang der Dokumente n i m m t der Forscher bei 
deren Zusammenste l lung hypothet ische In terpre ta t ionshandlungen 
vorweg, deren Recht fer t igung erst die Ergebnisse der Diskursanalyse 
erbr ingen können. „E rs t wenn [ . . . ] die aufgewiesenen Beziehungen, 
S t ruk turen, Grupp ierungen von Aussagen, Aussagenelementen, Aussage-
verknüpfungen usw. durch das vorgewiesene Korpusmater ia l u n d seine 
diskurssemantische Analyse als p laus ibe l erscheinen, wenn sie durch die 
vorgefundene bzw. vorgeführte  Ma te r ia l i t ä t eine These ergeben, die [ . . . ] 
am Mate r ia l ob jek t i v ie rbar ist, dann ist die Existenz des f rag l ichen D is -
kurses als sinnvol les Untersuchungsobjekt vol lends erwiesen." E ine 
solche Diskursanalyse ist „ e i n for tschrei tend  die Ko rpusb i l dung k o r r i -
gierendes Lesen [. . . ; ] e in Lesen, welches die imp l i z i t en Voraussetzungen 
der Mög l i chke i t des i m Text Gesagten als Resultat in terd iskurs iver [ . . . ] 
Relat ionen herauszuf inden t rach te t " . Sie geht über die Begriffsge-
schichte hinaus, i ndem sie sich n ich t nu r an einzelnen Worte inhei ten 
(Lexemen) or ient ier t - so sehr best immte „Le i t vokabe ln [ . . . ] als d iskurs-
s t ruktur ierende und Diskurss t römungen benennende Elemente" w i c h t i g 
s ind - , sondern ebenso auch „semantische Netze oder Begriffsgefüge 
sowie Aussagen u n d „Aussagennetze" berücks icht ig t . Neben der wortse-
mant ischen Analyse „ i s t die zweite, w icht igere Grundlage der D iskurs -
analyse [. . . ] die textanaly t ische Erschl ießung des Sinns, der sich i n den 
syntagmat ischen Verknüpfungen der Wör ter ausdrückt . [ . . . ] So gesehen 
könnte die Diskursanalyse auch als eine Fo rm der Wort - , Satz- oder 
Textsemant ik angesehen werden [. . . ] 5 1 " . 

Daran schließt F r i t z Hermanns das Programm einer „ l ingu is t ischen 
Mental i tätsgeschichte als Diskursgeschichte" an. I h r geht es u m K o n -
texte u n d „Textgef lechte" , die wesent l ich i m „quas i -d ia log ischen Cha-
rak te r " der Diskurse bestehen. „ D e r Begr i f f  Diskurs  als L e i t w o r t der 
h istor ischen Semant ik könnte helfen, die Zusammenhänge wieder i n den 

51 Dietrich  Busse u. Wolfgang  Teubert,  Is t D isku rs e in sprachwissenschaft l iches 
Objekt? Z u r Methodenfrage der h is tor ischen Semant ik , in : Begri f fsgeschichte  u n d 
Diskursgeschichte. Methodenf ragen u n d Forschungsergebnisse der h is tor ischen 
Semant ik , hrsg. v. D i e t r i c h Busse, F r i t z Hermanns u. Wol f gang Teubert, Opladen 
1994, 10 - 28, Z i ta te nacheinander 15, 17, 19 u. 22f. - Vorberei tende Ansätze schon 
i n dem Sammelband Diachrone Semant ik u n d Pragmat ik , hrsg. v. D i e t r i c h Busse, 
(Reihe Germanist ische L i n g u i s t i k 113), Tüb ingen 1991; sowie bei Dietrich  Busse, 
Text in terpre ta t ion . Sprachtheoret ische Grund lagen einer exp l i ka t i ven Semant ik , 
Opladen 1992. 
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B l i ck zu rücken, denen Texte ihre Existenz u n d ihre Fo rm u n d ih ren 
S inn verdanken. [ . . . ] I n der Perspekt ive der Diskursgeschichte werden 
Quel lentexte dergestalt zum Gegenstand der Sprachgeschichte, daß sie 
wieder zu Gesprächsbeiträgen werden; u n d zwar dadurch, daß man sie 
als Komponenten eines Zeitgespräches auffaßt.  [ . . . ] D ie Diskursge-
schichte fragt nach den Zusammenhängen u n d nach den Funk t ionen, die 
die Texte da r in hat ten, u n d versucht, Beschaffenheit  u n d Sprachge-
brauch der Texte aus Funk t i onen dieser Texte i n den in ter tex tue l len u n d 
histor ischen Zusammenhängen zu e rk l ä ren 5 2 . " 

Dür f te diese neue deutsche Var iante des D iskurs -Konzepts einerseits 
bei den französischen „h is tor iens l inguis tes" auf Skepsis stoßen, w e i l sie 
eine Abschwächung ihrer formalen Methodenstrenge bedeutet, so w i r d 
sie andererseits die weitgehende Zus t immung der „conceptua l h is to-
r iens" f inden, w e i l sie deren Vorstel lungen ergänzt. Tatsächl ich scheint 
die Diskursanalyse - auch u n d gerade dann, wenn sie n i ch t von vornher-
ein auf best immte Verfahren  festgelegt ist - noch am ehesten geeignet, 
die anglo-amer ikanischen, französischen u n d deutschen Semant i k -H is to -
r iker, die bisher k a u m Not iz von einander genommen haben, zu wissen-
schaf t l ichem Aus tausch 5 3 , v ie l le icht sogar zur Era rbe i tung gemeinsamer 
Konzepte zusammenzubr ingen. Jedenfalls bestät igt sich an ihrer neuen 
En tw i ck l ung , was Peter Schöt t ler bereits vor geraumer Ze i t beobachtet 
hat : „Das i n der französischen, anglo-amer ikanischen u n d deutschen 
Geschichtswissenschaft ung le ichze i t ig aufgekommene Interesse an 
Sprach- u n d Diskursanalysen hat - t rotz a l ler Dif ferenzen  u n d länder-
spezif ischen Debat ten - einige sehr ähnl iche, ja sogar konvergierende 
Or ient ierungen ergeben, die f re i l i ch m i t unterschiedl icher Rad ika l i t ä t 
verfolgt  werden. D ie programmat ische Abgrenzung der Sozialgeschichte 
gegenüber der t rad i t ione l len Ideengeschichte w i r d n ich t mehr als ausrei-
chend empfunden; die sozialhistor ische Analyse von Ku l tu ren , Men ta l i -
tä ten u n d Ideologien hat übera l l auf das Prob lem aufmerksam gemacht, 
daß die Sprache mehr ist als nu r e in passives M e d i u m für den Transport 
von Bedeutungen. Sie ist nu r scheinbar t ransparent u n d bel iebig; je 

52 Fritz  Hermanns,  Sprachgeschichte als Menta l i tä tsgeschichte. Über legungen 
zu S inn u n d F o r m u n d Gegenstand h is tor ischer Semant ik , in : Sprachgeschichte 
des Neuhochdeutschen: Gegenstände, Methoden, Theor ien, hrsg. v. Andreas Gard t , 
K laus J. Mat the ie r u. Oskar Reichmann, (Reihe Germanist ische L i n g u i s t i k 156), 
Tüb ingen 1995, 6 9 - 1 0 1 , h ie r 8 6 - 9 1 . - Z u germanist ischen Fa l l s tud ien der 
genannten A rbe i t s r i ch tung vgl. Georg  Stötzel  u. Martin  Wengeler,  Kontroverse 
Begriffe.  Geschichte des öf fent l ichen  Sprachgebrauchs i n der Bundesrepub l i k 
Deutsch land, (Sprache - P o l i t i k - Öf fen t l i chke i t  4), Be r l i n 1995; sowie Karin 
Boke,  Frank  Liedtke  u. Martin  Wengeler,  Pol i t ische Le i t vokabe ln i n der Adenauer-
Ära , (Sprache - Po l i t i k - Öf fen t l i chke i t  8), Be r l i n 1996. 

5 3 Diese Übere ins t immung demonst r ier t exemplar isch Matthias  Jung,  Öf fent-
l i chke i t u n d Sprachwandel . Z u r Geschichte des Diskurses u m die Atomenergie, 
Opladen 1994. 
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genauer man sie betrachtet , desto deut l icher w i r d , daß ihre jewei l ige 
Organisat ionsform - ihre d iskurs ive S t r u k t u r - n i ch t unwesent l i ch an 
den „Bedeutungen" bete i l ig t ist, die i m h is tor iographischen A l l t a g noch 
a l lzu oft den bewußten In ten t ionen der Subjekte zugerechnet w e r d e n 5 4 . " 

III. Für eine sozialhistorische Diskurssemantik 
der „mittleren" dokumentarischen Ebene 

Angesichts so v ie l fä l t iger in ternat iona ler Arbei tsansätze i m Bereich 
der His tor ischen Semant ik versucht der vorl iegende Band, einen ve rm i t -
te lnden Be i t rag zu leisten. Erwachsen aus der Sekt ion „H is to ry of Con-
cepts of the En l i gh tenmen t " des 9. In ternat iona len Kongresses zum Ze i t -
a l ter der A u f k l ä r u n g 5 5 , verein igt er exemplar isch die T rad i t i on der deut -
schen Begr i f fsgeschichte 5 6 u n d Vorarbei ten zu einem nieder ländischen 
Projekt , das die begri f fshistor ische  Vorgehens weise und diejenige der 
Conceptual H is to ry zu verb inden such t 5 7 , m i t Über legungen u n d E r k u n -
dungen aus dem Umkre is des Handbuchs pol i t isch-sozia ler Grundbe-
gri f fe  i n Frankre ich 1680 - 1820, das einen M i t t e lweg zwischen Begri f fs-
geschichte u n d Lex ikomet r ie ans t reb t 5 8 . 

M a n hat anerkannt , daß dieses Handbuch  s tat t ideengeschicht l icher 
„G ip fe lwanderungen" einen sozialhistor ischen Ansatz verfolgt ,  i ndem es 
durchgängig e in Korpus seriel ler A l l tagstex te u n d „ ko l l e k t i ve r " Quel len 
zugrundelegt, u n d daß es zugle ich die küns t l i ch „atomis ierende" Unter -
suchung einzelner Begri f fe  abzumi ldern sucht, i ndem es mögl ichst meh-
rere semantisch verwandte bzw. komplementäre Wör ter m i t ih ren Wor t -
fe ldern jewei ls i n e in u n d demselben A r t i k e l zu bearbei ten such t 5 9 . 

5 4 Schöttler,  Sozialgeschicht l iches Parad igma (Anm. 11), 179 f. 
55 E r fand stat t an der Westfäl ischen Wi lhe lms-Un ive rs i t ä t Müns te r (23. -

29. J u l i 1995) u n d hat te erstmals eine „begr i f fsh is tor ische"  Sekt ion. Hans-Jürgen 
Lüsebr ink , der m i t P i m den Boer u n d Wyger R. E. Velema an der P lanung u n d 
D u r c h f ü h r u n g  dieser Table Ronde wesent l i ch be te i l ig t war, ha t dem Herausgeber 
aus Ze i tg ründen d ie Aufgabe überlassen, die Ergebnisse z u m D r u c k zu befördern. 

56 Wolfgang  Klein,  D ie Dekadenz von Dekadenz,  i m vor l iegenden Band. Z u m 
h is tor iograph ischen H i n t e r g r u n d siehe oben A n m . 13. 

57 Vgl . d ie Bei t räge von P i m den Boer u n d Wyger R. E. Velema i m vor l iegenden 
B a n d sowie zwe i andere Tagungsbände zu r theoret ischen u n d methodologischen 
Grund legung eines ku l tu rh i s to r i schen Pro jekts der N ieder länd ischen Akademie 
der Wissenschaften: M a i n Trends i n C u l t u r a l H i s to ry (Anm. 18); H i s to ry of Con-
cepts. Comparat ive Perspectives, hg. v. I a i n Hampsher -Monk , K a r i n T i lmans u. 
F rank van Vree, Ams te rdam 1997 ( im Druck ) . 

58 H a n d b u c h po l i t i sch-soz ia ler Grundbegr i f fe  i n F rank re i ch 1680 - 1820, hrsg. v. 
Rol f Reichardt u. Ebe rha rd Schmi t t (Anc ien Régime, A u f k l ä r u n g u n d Revo lu t ion 
10), Hef t 1/2ff. ,  München 1985ff.;  b isher 18 Hef te; m i t He f t 11 (1991) ha t Hans-
Jürgen Lüseb r i nk von Ebe rha rd Schmi t t d ie Mi therausgeberschaf t  übernommen. 

59 Vgl . Schöttler,  Sozialgeschicht l iches Parad igma (Anm. 11), 177f.; s.a. Richter, 
The H is to ry of Po l i t i ca l and Socia l Concepts (Anm. 14), 79 - 123. 
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G le ichwoh l ist das Gemeinschaftsunternehmen zu bre i t angelegt u n d zu 
sehr abhängig von den höchst unterschiedl ichen Spezia lquel len zu e in-
zelnen Praxisbereichen w ie auch vom Methodenplura l ismus der zahl re i -
chen M i t a r b e i t e r 6 0 , als daß es die inzwischen gesteigerten Ansprüche u n d 
Mög l i chke i ten einer sozialhistor ischen Semant ik ganz er fü l len bzw. aus-
schöpfen könnte. Fü r die gegenwärt igen Aufgaben u n d Bemühungen 
einer sozialhistor ischen Semant ik dür f te es al lerdings insofern „be i -
sp ie lhaf t " sein, als es sich zwischen den überragenden E inze l tex ten der 
großen Denker u n d der Über fü l le a l ler A l l tagstex te auf Quel len „der 
m i t t l e ren Textebene" konzentr ier t , deren Hauptprob leme „nach w ie vor 
zum einen i n der Ko rpusb i l dung u n d zum anderen i m Umgang m i t grö-
ßeren Textmengen auf der Grundlage standardis ier ter Fragestel lungen" 
l i egen 6 1 . Es mag deshalb zweckmäßig sein, ohne jeden Anspruch auf 
Vo l ls tänd igke i t u n d A l l e ingü l t i gke i t eine Reihe von Grundsätzen, Vorge-
hensweisen u n d Desiderata aufzul isten, die sich i m Arbe i t sumfe ld des 
Handbuchs  als w ich t ig , nü tz l i ch u n d wünschenswert erwiesen haben. 

1. Zunächst soll te es eine sozialhistor ische Semant ik der m i t t l e ren 
Textebene mögl ichst vermeiden, i h r Forschungsobjekt m i t dem Terminus 
Begriff  zu bezeichnen; denn w ie von l inguis t ischer Seite nachgewiesen 
worden i s t 6 2 , konst ru ier t diese normat ive Bezeichnung e in abstrahieren-
des, f ik t ives Vorverständnis der Quellensprache, das den jewei l igen 
Wortgebrauch und die einzelnen k o m m u n i k a t i v e n Hand lungen, i n denen 
a l le in s ich die „ N o r m " konkret is ier t , gerade verfehl t .  E i n Terminus w ie 
Schlagwort  wäre vorzuz iehen 6 3 . 

2. Obwoh l quant i f iz ierende Arbei tsansätze i n der „ N e w Cu l tu ra l 
H is to ry " fast verpönt s ind u n d obwoh l die Kon tex tabhäng igke i t der 
Wortbedeutungen automat is ier te semantische Analysen vorerst n i ch t 
e r l a u b t 6 4 , erscheint die Wor thäuf igke i tss ta t is t ik (besonders von Substan-
t i ven u n d ih ren Wortb i ldungen) we i te rh in nü tz l i ch , u m erste In fo rmat io -

60 Z u ihnen gehört der K u l t u r h i s t o r i k e r  Roger Chartier  (vgl. seinen A r t i k e l 
„ C i v i l i t é " , in : Handbuch , H. 4, 1986, 7 - 50) ebenso w ie der „conceptua l h i s to r i an " 
Keith M. Baker  m i t seiner Vorarbe i t : En l i gh tenment and the I n s t i t u t i o n of 
„Soc ie ty " : Notes for a Conceptua l History, in : M a i n Trends i n C u l t u r a l H is to ry 
(Anm. 18), 95 - 120. 

61 Lottes,  „The State of the A r t " (Anm. 27), 32. 
62 Busse, H is tor ische Semant ik (Anm. 16), 72 - 75; Hermanns,  Sprachgeschichte 

als Menta l i tä tsgeschichte, 81 f. 
63 Vgl . die anregenden Vorschläge von Fritz  Hermanns,  Schlüssel- , Schlag- u n d 

Fahnenwörter . Z u Begr i f f l i chke i t  u n d Theor ie der lex ika l i schen „po l i t i schen 
Seman t i k " , (Arbe i ten aus dem Sonderforschungsbereich  245, Ber ich t 81), He ide l -
b e r g / M a n n h e i m 1994, 7 - 21. , 

64 Ralf  Meyer,  Computer l ingu is t ische Ansätze zu r Repräsentat ion u n d Verarbei -
t ung von Wortbedeutungen, i n : D ie Ordnung der Wörter. Kogn i t i ve u n d l e x i k a l i -
sche S t ruk tu ren , hrsg. v. Gisela Harras, ( Ins t i tu t f ü r deutsche Sprache: Jahrbuch 
1993), B e r l i n 1995, 303 - 327! 
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nen über die sprachl ichen Gewichtungen i n einem Textkorpus zu gewin-
nen - e in empir isch abgesicherter „Rahmen" , der na tü r l i ch i n wei teren 
Ana lyse-Schr i t ten i nha l t l i ch ausgefül l t werden muß. 

3. Über der E inze lwor t -Lex ikograph ie , die besonders oft u n d nach-
d rück l i ch gebrauchte Wör ter als sprachl iche Chi f f ren  hab i tue l l geworde-
ner Gedanken wertet , dar f  jedoch der Text - u n d Diskurszusammenhang 
der auszuwertenden Quel len n ich t vernachlässigt werden. Welcher Var i -
ante des D iskurs -Konzepts man sich auch anschließen mag, so dür f te 
doch weitgehendes E invernehmen darüber herrschen, daß h is tor isch-
semantische Analysen über einzelne Aussagen u n d Texte hinaus recht 
e igent l ich auf spezifische u n d regelhafte Sprech- u n d Denkweisen kon-
kreter Sprachgemeinschaften, auf die S innp roduk t i on durch Sprache 
zielen. Wortgefüge u n d versprachl ichte Argumentat ionsmuster , welche 
die E inze l texte übergreifen,  s ind ebenso zu berücks icht igen w ie der kom-
mun ika t i ve Charakter u n d die kommun ika t i ve F u n k t i o n Quel lentexte. 
Daraus ergibt sich eine Doppel forderung,  die zuletzt Günther Lot tes for-
mu l ie r t hat : U m den Diskursbegr i f f  i m ursprüng l ichen S inn stärker „au f 
die Verhandlung von Sachverhal ten u n d Problemen" zurückzuführen, 
bedarf  es „ themat isch fokussierte[r]  Diskursanalysen, die den Sprach-
hand lungsw i l l en der Sprecher ta tsäch l ich ernst nehmen u n d konkre t 
h is tor isch verorten." Zug le ich ist es wünschenswert , die Quel len jewei ls 
i n eine „Sozialgeschichte der kommun i ka t i ven M i l i eus " einzuordnen, die 
außer dem Soz ia lpro f i l  der Textproduzenten auch die media len K o m m u -
n ika t ionskontex te , die ins t i tu t ione l len S t ruk tu ren der Diskurse, die 
Zwänge u n d Potent ia le der kommun i ka t i ven Anordnungen berücks ich-
t i g t 6 5 . 

4. Diese w ie auch die folgenden Forderungen stel len erhöhte Ansp rü -
che an eine kompetente u n d sorgfält ige Ko rpusb i l dung nach den le i ten-
den K r i t e r i en der h istor isch-sozia len Repräsentat iv i tä t u n d der Homoge-
n i tä t (Themat ik , Textsorte usw.) sowohl i n synchroner w ie i n d iachroner 
H ins ich t . Da die histor ische Semant ik n ich t nu r S t ruk tu ren , sondern 
auch En tw i ck l ungen erfassen w i l l , ist sie auf homogene Zei t re ihen von 
Dokumenten angewiesen, u m Vergleichbares vergleichen zu können. Der 
Forscher sol l te dabei berücks icht igen u n d Rechenschaft darüber ablegen, 
i n welcher Weise u n d i n welchem Umfang sich die Ko rpusb i l dung aus 
seinem Erkenntnis interesse ergibt u n d w ie dieses sich zu dem vorhande-
nen Quel lenmater ia l verhäl t . 

5. A ls e in Verfahren,  das die vorgenannten Forderungen zu einem 
guten Tei l zu er fü l len vermag, bietet s ich die Analyse von Wor t fe lde rn 6 6 

65 Lottes,  „The State of the A r t " (Anm. 27), 44f. 
66 Dabe i s ind u.a. auch verbale u n d ad jek t iv ische V a r i a n t e n / A b l e i t u n g e n von 

Substan t iven zu berücks icht igen. - Vgl . a l lgemein Peter  Rolf  Lutzeier,  L e x i k a -
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an. Z u m einen ergibt sich die B i l d u n g eines p laus ib len u n d zugle ich 
geeigneten Untersuchungskorpus fast von selbst, soweit für eine ganze 
Reihe histor ischer Sach- u n d Problembereiche themat isch u n d fo rmal 
gleichart ige Quellenbestände vorl iegen. Z u m anderen vermeidet der 
wort fe ldsemant ische Ansatz „begr i f fsgeschicht l iche"  E inze lwor ts tud ien, 
indem er u.a. syntagmat isch u n d parad igmat isch gegliederte Gefüge 
semantisch ähnl icher Wör ter i n ih rem sprachl ichen Zusammenhang 
untersucht - i n Gruppen auftretende Wörter, die über S innre la t ionen 
sowohl zueinander w ie auch jewei ls zu best immten anderen Wör te rn i n 
engeren Beziehungen stehen als zum al lgemeinen Vokabular der betref-
fenden Sprachgemeinschaft .  U n d außerdem läßt er sich m i t einer l ex i ko -
metr ischen Komponente verb inden: ordnet man dem L e i t w o r t eines 
semantischen Feldes seine Syntagmen, Paradigmen u n d An tonyme u m so 
näher zu, je höher i h r Ste l lenwert i n der Frequenzhierarchie ist, u n d 
w iederho l t dies für verschiedene zei t l iche Querschnit te, so ergeben sich 
geradezu meßbare Ind ika to ren fü r die Kon t i nu i t ä t en u n d Veränderungen 
semantischer S t ruk turen. So hat eine entsprechende Fal ls tud ie die These 
von der zunächst chr is t l i chen u n d dann aufk lärer ischen  E in fä rbung des 
Honnêteté- Ideals i m Frankre ich des 18. Jahrhunderts als unha l tba r 
erwiesen 6 7 , während eine andere Untersuchung anhand der A n t i -
Bastille-Pamphlete  die vorrevolut ionäre Rad ika l is ie rung der po l i t i schen 
Sprache i n Frankre ich deut l icher als bisher herausarbei ten k o n n t e 6 8 . 
Wie auch anderwei t ige E rp robungen 6 9 gezeigt haben, fördert  der „ser iel le 
Wor t fe ld -B l i ck " d iskurs ive Regelhaf t igkei ten von Quel lenkorpora zutage, 
die bei der sonst üb l i chen Lek tü re k a u m erkannt werden. 

6. Wesent l ich kompl iz ie r te r w i r d die Analyse, wenn sie sich auf grö-
ßere semantische Netze r ichte t , die n ich t e indeut ig einem L e i t w o r t zuge-

l ische Felder - was sie waren, was sie s ind u n d was sie sein könnten, i n : D ie Ord -
nung der Wörter. Kogn i t i ve u n d lex ika l ische S t ruk tu ren , hrsg. v. Gisela Harras, 
( Ins t i tu t fü r deutsche Sprache: Jahrbuch 1993), B e r l i n 1995, 3 - 29; siehe auch ders., 
Wort fe ld theor ie  u n d kogn i t i ve L i n g u i s t i k , in : Deutsche Sprache 20 (1992), 62 - 81. 

67 Rolf  Reichardt,  Der „Honnê te H o m m e " zwischen höf ischer u n d bürger l icher 
Gesellschaft. Ser ie l l -begr i f fsgeschicht l iche  Untersuchungen von „Honnê te té " -
T rak ta ten des 17. u n d 18. Jahrhunder ts . In : A r c h i v fü r Ku l tu rgesch ich te 69 (1987), 
S. 341 - 370. 

6 8 Vgl . Hans-Jürgen  Lüsebrink  u. Rolf  Reichardt,  L a „Bas t i l l e " dans 
l ' imag ina i re social de la France à la f i n d u X V I I I e siècle (1774 - 1799). in : Revue 
d 'h is to i re moderne et contempora ine 30 (1983), 1 9 6 - 2 3 4 , h ier 1 9 8 - 2 1 4 ; Rolf 
Reichardt,  Z u r Geschichte po l i t i sch-soz ia ler Begri f fe  i n F rank re i ch zwischen 
Abso lu t ismus u n d Restaurat ion. In : L i L i . Ze i tschr i f t  f ü r L i te ra turw issenschaf t 
u n d L i n g u i s t i k 13 (1983), 49 - 74. Dazu auch Schöttler,  Men ta l i tä ten , Ideologien, 
D iskurse (Anm. 11), 106 - 109. 

6 9 Gerd  van den Heuvel,  Der Fre ihei tsbegr i f f  der Französischen Revolu t ion, 
(Schr i f tenreihe  der Histor. K o m m , bei der Bayer. A k . d. Wiss. 31), Gö t t ingen 1988, 
125 - 132; Elisabeth  Botsch,  E i gen tum i n der Französischen Revolu t ion. Gesel l -
schaf t l iche K o n f l i k t e u n d Wandel des sozialen Bewußtseins, (Anc ien Régime, A u f -
k l ä r u n g u n d Revo lu t ion 22), München 1992, 226 - 243. 
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ordnet sind, sondern aus grundsätz l ich gleichgeordneten Worten 
bestehen. Selbst bei e inem so kompak ten Korpus w ie den po l i t i schen 
Katechismen einer Umbruchsze i t l äu f t die al lgemeine stat ist isch-ser iel le 
Textauswer tung Gefahr,  so formal is t isch u n d d i f f i z i l  zu geraten, daß sich 
die Ergebnisse k a u m noch i n eine zusammenhängende In te rpre ta t ion 
integr ieren lassen7 0 . Es g ib t f re i l i ch auch Quel len w ie jenes aus i l l u -
str ier ten „Wor t -Fe lde rn " bestehende d idakt ische Gänsespiel über die 
Geschichte Frankre ichs von den Anfängen bis 1791, dessen ausdrück-
l iche Spielregeln zusammen m i t den imp l i z i t en v isuel len Verknüpfungen 
von sich aus ein bedeutungsreiches Sinngefüge aufbauen, das der 
Semant i k -H is to r i ke r nu r abzulesen b r a u c h t 7 1 . 

7. Histor isch-semant ische Stud ien neigen bisher-dazu, jewei ls z ieml ich 
e inhei t l iche Denk - u n d Argumentat ionsmuster zu rekonstruieren, so als 
seien die Men ta l i t ä ten best immter K u l t u r e n i n sich geschlossene, vö l l i g 
homogene Zeichensysteme. Eine solche G lä t tung u n d „Harmon is ie rung" 
entspr icht jedoch n ich t der d iskurs iven Vie l fa l t spezif ischer Praxisberei -
che (Religion, Recht, Po l i t i k usw.), sozialer Gruppen und ku l tu re l le r 
„N iveaus" , die i n einer Gesellschaft i n der Regel g le ichzei t ig koex is t ie-
ren bzw. mi te inander konkur r ie ren. U m sie wenigstens ansatzweise zu 
erfassen, sol l te eine sozialh istor isch or ient ier te D iskurssemant ik , w ie 
Hans-Jürgen Lüsebr ink i m folgenden Bei t rag e r läu te r t 7 2 , vers tärk t die 
unterschiedl ichen Textstrategien u n d die je eigene Zeichensprache ein-
zelner Typen von Textsorten u n d Med ien berücksicht igen. So ist be i -
spielsweise das neue Verständnis von Nation,  w ie es sich i m deutschen 
Sprachraum des f rühen 19. Jahrhunder ts entwickel te , erst dann i n seiner 
Di f ferenzier thei t  u n d sozialen Reichwei te zu erkennen, wenn man ver-
folgt , w ie vom theoret ischen Trak ta t über das pol i t ische Pamphlet bis 
zur vo lksnah inszenierenden Vergegenwärt igung i n Fo rm von Exempla 
oder L iedern al le Med ien u n d Sprachmi t te l seine Verbre i tung betre i -
b e n 7 3 . M i t diesen H inwe isen auf die d iskursprägende Bedeutung unter-

7 0 Vgl . Rolf  Reichardt,  Revolu t ionäre Men ta l i t ä ten u n d Netze po l i t i scher G r u n d -
begrif fe  i n F rank re i ch 1789- 1795, in : D ie Französische Revo lu t ion als B r u c h des 
gesel lschaft l ichen Bewußtseins, hrsg. v. Re inhar t Kosel leck u. Rol f Reichardt , 
(Anc ien Régime, A u f k l ä r u n g u n d Revo lu t ion 15) München 1988, 185 - 215; dazu 
k r i t i s ch Günther  Lottes,  H is tor ische Semant ik , Kontex tana lyse u n d t rad i t i one l le 
Ideengeschichte, i n : ebenda, 226 - 232. 

7 1 Rolf  Reichardt,  Das Revolut ionsspie l von 1791. E i n Beisp ie l fü r Med ienpo l i t i k 
u n d Selbstdars te l lung der Französischen Revolu t ion, F r a n k f u r t / M .  1989; stärker 
semant isch akzentu ier t ders., H i s to r i ca l Semant ics and Po l i t i ca l Iconography: The 
Case of the Game of the French Revo lu t ion (1791/92), in : H is to ry of Concepts 
(Anm. 57), i m D r u c k . 

72 Hans-Jürgen  Lüsebrink,  Begri f fsgeschichte,  D iskursanalyse u n d Na r ra t i v i t ä t , 
i m vor l iegenden Band. 

73 Vgl . Hans-Jürgen  Lüsebrink,  H is tor ische Semant ik als D i sku rsp ragmat i k : der 
Begr i f f  der „ N a t i o n " i n F rank re i ch u n d Deutsch land, in : Ku l t u r t rans fe r  i m 
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Historische Semantik 27 

schiedl icher ku l tu re l l e r Ebenen u n d ihrer je spezif ischen „Redeweisen" 
sowie auf die In te r tex tua l i tä ts fo rschung 7 4 hängt auch die al lgemeinere 
Anregung von Günther Lot tes zusammen, Ideen, Sprechakte usw. syste-
mat ischer als bisher „ i m Kon tex t der Wissensordnungen" zu in terpret ie-
ren, „ i n denen sie fo rmu l ie r t  w e r d e n 7 5 . " 

8. Nachdem die histor ische Semant ik die b i ld l i che D imens ion der 
Sprache u n d ikonographische Dokumente bisher wei tgehend vernachläs-
sigt hat , mehren sich neuerdings Forderungen u n d Versuche, neben den 
Textarchiven auch das Bi ldgedächtn is der Vergangenheit als g le ichwer t i -
ges Zeugnis u n d prägenden Fak to r ko l lek t i ve r Vorstel lungen u n d n ich t 
zuletzt der po l i t i schen K u l t u r auszuwer ten 7 6 . A u f die große sozia lh is tor i -
sche Bedeutung der V isual is ierung von Wortbedeutungen insbesondere 
durch gedruckte - also verv ie l fä l t ig te - B i lde r sei h ier led ig l i ch a l lgemein 
h ingewiesen 7 7 . Bei günst iger Quellenlage läu f t eine umfassende Berück-
s icht igung von Text - u n d Bi ldsprache auf eine Symbolgeschichte 
h i naus 7 8 , die Jürgen L i n k s Forschungsansatz der „ K o l l e k t i v s y m b o l i k " 7 9 

recht nahe kommt . 

9. Schl ießl ich w i r d angeregt, „den D iskurs räumen u n d den Transfer-
prozessen zwischen diesen größere Beachtung" zu schenken 8 0 . I n neueren 
Fa l ls tud ien haben sich insbesondere französisch-deutsche Übersetzungen 
als ergiebige Quelle einer komparat is t isch-h is tor ischen Semant ik erwie-
sen 8 1 . F i l te r t man etwa aus den hunder ten französischer Revolutions -

Epochenumbruch. F rank re i ch - Deu tsch land 1770 - 1815., hrsg. v. Hans-Jürgen 
Lüseb r ink u. Rol f Reichardt zus. m i t Anne t te Ke i lhauer u n d René Nohr, (Deutsch-
Französische K u l t u r b i b l i o t h e k 9), Le ipz ig : Un ivers i tä tsver lag 1997, 847 - 872; 
sowie ders., Conceptua l H is to ry and Conceptua l Transfer:  the Case of „ N a t i o n " i n 
Revo lu t ionary France and Germany, in : H is to ry of Concepts (Anm. 57), i m Druck . 

74 Daß diese b isher überwiegend phi lo log ische A rbe i t s r i ch tung auch fü r H i s t o r i -
ker w i c h t i g ist, zeigt u .a . Susanne Holthuis,  I n te r tex tua l i t ä t : Aspekte einer rezep-
t ionsor ien t ie r ten Konzept ion , Tüb ingen 1993. 

75 Lottes,  „The State of the A r t " (Anm. 27), 43 f. Lot tes unterscheidet eine t r a d i -
t ional-g lossator ische, eine normat iv - re ferent ie l le  u n d eine ana ly t i sch- imag ina t i ve 
„Wissensweise" u n d , , -ordnung" . 

7 6 Vgl . Hanisch,  D ie l ingu is t ische Wende (Anm. 5), 218. E ine innova t i ve Fa l l s tu -
die b ietet E d d y de Jongh, Pa in ted Words i n D u t c h A r t of the Seventeenth Century, 
in : H i s to ry of Concepts (Anm. 57), i m D r u c k . Siehe auch oben A n m . 69 u. 71. 

7 7 Meh r dazu i n den Schlußfo lgerungen meines Bei t rags über Lumières  versus 
Ténèbres  i m vor l iegenden Band. 

78 Hans-Jürgen  Lüsebrink  u. Rolf  Reichardt,  D ie „Bas t i l l e " . Z u r Symbolge-
schichte von Herrschaf t  u n d Fre ihe i t , F r a n k f u r t / M .  1990. 

79 Dazu Schöttler,  Sozialgeschicht l iches Parad igma (Anm. 11), 178f.; u n d ders., 
Menta l i tä ten , Ideologien, D iskurse (Anm. 11), 107 u. 112f.; sowie Frank  Becker, 
Ute  Gerhard  u. Jürgen  Link,  Moderne Ko l l ek t i v sy m bo l i k , in : In ternat iona les 
A r c h i v fü r Sozialgeschichte der deutschen L i t e r a t u r 22 (1997), 70 - 154, h ier 87 u. 
l O l f . 

so Lottes,  „The State of the A r t " (Anm. 27), 45. Siehe auch die Bei t räge von P i m 
den Boer u n d Fred E. Schräder i m vor l iegenden Band. 

8 1 Vgl . die oben i n A n m . 73 genannten A rbe i t en von Hans-Jürgen Lüsebr ink . 
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28 Rolf Reichardt 

Schr i f ten, die zwischen 1770 u n d 1815 ins Deutsche übert ragen wu rden 
u n d i m deutschen Sprachraum besondere Resonanz hatten, die zentra len 
Passagen zum Wort fe ld  Revolution  he raus 8 2 , w i r d e in in ter ku l tu re l l e r 
Vermi t t lungs- u n d Sinnbi ldungsprozeß sichtbar, der „weiße F lecken" der 
deutschen po l i t i schen Sprache i m Ze i ta l te r der Französischen Revo lu t ion 
aus fü l l t 8 3 . 

Wenn die Beiträge des vor l iegenden Bandes naturgemäß n ich t bean-
spruchen können, a l l diese Grundsätze u n d Vorschläge zu realisieren, so 
suchen sie doch i n e in igen Beispielen zu zeigen, daß die aufgel isteten 
Arbei tsregeln prax isor ien t ie r t s ind u n d eine histor ische Semant ik i n 
sozialgeschicht l icher Abs ich t voranbr ingen können. Sie führen beispie l -
haf t Ausschni t te in ternat iona ler Arbe i ts r i ch tungen vor, die bei al ler 
Untersch ied l ichke i t zu konvergieren scheinen. Es b le ib t a l lerdings die 
Frage bestehen, ob sich daraus unmi t t e l ba r e in gemeinsamer in terd isz i -
p l inärer Forschungsansatz en tw icke ln läßt, der diesen Namen verdient , 
oder ob man sich n ich t unabhäng ig von „Schu len" u n d m i t H i l f e i n der 
h istor isch-semantologischen Diskuss ion bisher vernachlässigter K o n -
zep te 8 4 eine prax isor ient ier te Theorie und Methode der soz ia lh is tor i -
schen D iskurssemant ik en tw icke ln müßte, die den derzeit verbrei teten 
bel iebigen u n d wen ig st r ingenten Ek lek t i z ismus überwindet . 

8 2 Dieses Verfahren  k a n n s ich auf W i l l i b a l d Steinmetz berufen: „Weder Ideenge-
schichte noch Begri f fsgeschichte,  sondern Analyse elementarer Sätze" ; vgl . Stein-
metz,  Das Sagbare u n d das Machbare (Anm. 23), 30 - 40. 

8 3 Rolf  Reichardt,  D ie Revo lu t ion - „ e i n magischer Spiegel" . H i s to r i sch -po l i t i -
sche Begr i f f sb i ldung  i n f ranzösisch-deutschen Übersetzungen, in : Ku l tu r t rans fe r 
i m Epochenumbruch (Anm. 73), 879 - 999. 

8 4 Vgl . Herbert  Schnädelbach,  Ref lex ion u n d Diskurs . Fragen einer L o g i k der 
Phi losophie, F r a n k f u r t / M .  1977; Stephen E. Toulmin,  K r i t i k der ko l l ek t i ven Ver-
nun f t , F r a n k f u r t / M .  1983; Rudi  Keller, Spraèhwandel . Von der uns ich tbaren H a n d 
der Sprache (1990), Tüb ingen 1994. F ü r den H inwe is auf diese T i te l danke i ch 
A x e l Hof. 
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Begriffsgeschichte,  Diskursanalyse und Narrativität* 

Von Hans-Jürgen Lüsebr ink , Saarbrücken 

I. Diskursanalyse - eine „Herausforderung"  der Begriffsgeschichte 

Die Annäherung von Begriffsgeschichte  (bzw. histor ischer Begri f fsana-
lyse) u n d Sprachwissenschaft ,  insbesondere i n ihrer Ausprägung als D is -
kursanalyse, die sich seit den 60er Jahren i n Großbr i tann ien, den USA, 
Deutsch land u n d anderen west l ichen Ländern beobachten läßt, charakte-
r is ier t i n besonderem Maße die französische Forschung. Sie ist das 
Resultat einer spezifischen, i n dieser Weise s ingulären Konste l la t ion , die 
zum einen auf die in terd isz ip l inäre Aus r i ch tung der Annales-Geschichts-
schreibung u n d zum anderen auf die E n t w i c k l u n g des S t ruk tu ra l i smus 
i n den 1950er u n d beginnenden 60er Jahren zurückgeht . I m Anschluß an 
die Pionierarbei ten von Luc ien Febvre aus den ersten Jahrzehnten des 
Jahrhunder ts 1 entstand i m Umkre is der Ze i tschr i f t Annales E. S. C. eine 
ganze Reihe programmat ischer Aufsätze u n d Einzels tudien, i n denen die 
Verwendungsmögl ichkei ten sprachwissenschaft l icher,  vor a l lem lex i ko lo -
gischer, Forschungsansätze u n d Methoden i n verschiedenen Bereichen 
der Geschichtswissenschaft ( in erster L i n i e der Sozial- u n d Menta l i tä ts -
geschichte) zur D iskuss ion gestel l t u n d zum Tei l i n Fa l l s tud ien umrissen 
wurden. Stud ien w ie Régine Robins La société  française  en 1789: Semur-
en-Auxois 2 oder die Arbe i ten des Rel ig ionshistor ikers A lphonse 
D u p r o n t 3 z ie l ten jedoch weniger auf die Untersuchung der länger f r is t i -

* Der vor l iegende Be i t rag fußt auf e inem Vor t rag des Vf. i n französischer  Spra-
che be i der gemeinsam m i t R. Reichardt organis ier ten „Tab le Ronde" z u m Thema 
„H is to i re conceptuel le des Lumiè res" be im Kongreß der In te rna t iona len Gesel l -
schaft zur Er forschung des 18. Jahrhunder ts i n Müns te r i m J u l i 1995. I n die 
schr i f t l i che Fassung sind, vor a l lem h ins i ch t l i ch der be iden ersten, s tärker theore-
t isch ausger ichteten Teile, Über legungen eingeflossen, die der Vf. i m Oktober 1995 
bei einer Tagung des Arbei tskreises fü r moderne Sozialgeschichte z u m Thema 
„Gesch ich t l i che Grundbegr i f fe "  i n der Re imers -S t i f tung i n B a d H o m b u r g vorge-
t ragen u n d zur D iskuss ion gestel l t hat. 

1 Luden Febvre,  H is to i re et L ingu is t i que , in : Revue de Synthèse h is to r ique 23 
(1911), 131 - 147; ders.,  Les mots et les choses en h is to i re économique, in : Annales 
d 'h is to i re économique et sociale 2 (1930), 231 - 234. 

2 Régine  Robin,  L a société française en 1789: Semur-en-Auxo is , Paris 1970; vgl . 
auch dies.,  H is to i re et L ingu is t ique . Premiers ja lons, in : Langue Française 9 
(1971), 47 - 57; dies.,  H is to i re et L ingu is t i que , Par is 1973. 

3 Vgl . vor a l lem Alphonse Dupront,  Sémant ique h is to r ique et H is to i re , in : 
Cahiers de Lex ico log ie 14 (1969), 15 - 25; ders.,  Langage et H is to i re , in : X l l e 
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30 Hans-Jürgen Lüsebrink 

gen, d iachronen E n t w i c k l u n g von Begri f fsbedeutungen  als auf die Ana -
lyse der Verwendungsweisen von Begri f fen  i n spezif ischen soz io-h is tor i -
schen Kon tex ten - l ingu is t isch gesprochen: auf die Verb indung von syn-
chron gedachter Semant ik u n d Pragmat ik . Régine Rob in beispielsweise 
g ing es i n ihrer 1970 pub l i z ie r ten Disser ta t ion darum, aufzuzeigen, 
welche begr i f f l i ch  u n d semantisch s t ruk tu r ie r ten Beschreibungs- u n d 
Wahrnehmungsmuster den - von i h r am Beispie l der burgundischen 
Stadt Semur-en-Auxo is u n d ihres Umlandes - untersuchten Beschwerde-
heften (cahiers de doléances)  des Winters 1788/89 sowie den sozialen 
K o n f l i k t e n des Sommers 1789 zugrundelagen. I n diesem Zusammenhang 
spielten, w ie sie i n ih rer m ik roh is to r i sch angelegten Untersuchung nach-
zuweisen vermochte, soz io-ku l ture l le Begriffe  w ie bourgeois, rentier, 
noblesse, fermier,  roi  u n d seigneur  eine herausragende Rol le4 . 

E inen qua l i ta t i ven Sprung er fuhr  die Beziehung von sozialh istor isch 
or ient ier ter Begrif fsgeschichte  u n d Sprachwissenschaft  durch die E n t -
w i c k l u n g des S t ruk tu ra l i smus i n den 60er Jahren u n d durch die aus i h m 
hervorgegangene Diskursanalyse. Insbesondere die Arbe i ten von Roland 
Barthes u n d M iche l Foucaul t , die i n enger, auch ins t i tu t ione l le r Verb in-
dung zur Annales-Schule standen, vermi t te l ten entscheidende Anstöße. 
Ausgehend vom Grundpos tu la t der Ze ichenhaf t igke i t des histor ischen 
Arch ivs rück te Foucaul t die Analyse der d iskurs iven Regelhaf t igkei ten 
des sozialen Sprechens, der sozialen Redeweisen i n einer best immten 
histor ischen Epoche, i n das Zen t rum seines Erkenntnisinteresses. „ I c h 
möchte n i c h t " , so Foucau l t i n e inem In terv iew aus dem Jahre 1969, 
„un te rha lb des Diskurses nach dem Denken des Menschen suchen, son-
dern versuche, den D iskurs i n seiner manifesten Existenz zu nehmen, als 
eine Praxis, die best immten Regeln gehorcht. Es geht u m Regeln der For-
mierung, der Existenz, der Koexistenz, u m Systeme der Funkt ionsweise 

Congrès In te rna t i ona l des Sciences His tor iques (Moscou 1970), Bd. I : Commun ica-
t ions, Moskau 1970, 186 - 254. 

4 I n eine ähn l iche R ich tung u n d i n p roduk t i ve r We i te ren tw ick lung von Ansä t -
zen R. Robins weisen die Ergebnisse der geschichtswissenschaf t l ichen Le ipz iger 
D isser ta t ion von Steffen  Sammler,  Ag ra rs t ruk tu r ,  ku l t u re l l e T rad i t i on u n d p o l i t i -
sche Sens ib i l i s ie rung der französischen Landbevö l ke rung am Ende des Anc ien 
Régime. D ie ,cahiers de doléances' von 1789 i n der Normand ie , Le ipz ig 1997. I m 
Gegensatz zu Rob in u n d Sammler, die sozialh istor ische u n d l ex i kog raph i sch - l i n -
guist ische Vorgehensweisen i n überzeugender Weise m i te inander verknüpfen, 
beschränken sich Denis S la tka u n d K laus Z i m m e r m a n n auf eine l i ngu is t i sch-
sprachpragmat ische Analyse der cahiers de doléances : vgl . Denis Slatka, Les 
demandes les p lus répandues dans les cahiers de doléances, in : Langue française 9 
(1971), 58 - 73; ders.,  Esquisse d 'une théor ie lex ico-sémant ique: Pour une théor ie 
d u texte po l i t i que . Les cahiers de doléances, in : Langues 23 (1971), 87 - 134; Klaus 
Zimmermann,  Sprach l iche Hand lungen i n den Cahiers de Doléances von 1789, in : 
Sprache u n d L i t e r a t u r i n der Französischen Revolu t ion, hrsg. v. B r i g i t t e Schl ie-
ben-Lange, (Ze i tschr i f t  f ü r L i te ra turw issenschaf t  u n d L i n g u i s t i k 41), Göt t ingen 
1981, 52 - 69. 
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usw. U n d genau diese Praxis i n ih rer Konsistenz u n d beinahe i n ih rer 
Mate r ia l i t ä t beschreibe i c h 5 . " 

D ie s t ruk tura l is t ische u n d vor a l lem posts t ruktura l is t ische „Provoka-
t i o n " der Begriffsgeschichte  seit den 60er Jahren lenkte den B l i c k von 
isol ier ten Begri f fen  auf komplexe Wortfelder,  von der Ze ichenhaf t igke i t 
der Begriffe  u n d Begrif fsfelder  auf ihre Med ia l i t ä t u n d Mate r ia l i tä t , von 
der Semant ik auf die quant i ta t iv -ser ie l le Erfassung von Wort frequenzen 
u n d Begri f fsbedeutungen  u n d schl ießl ich vom Sprachsystem auf die 
Untersuchung der Pragmat ik von Begri f fen  u n d Begri f fsfeldern,  ihrer 
Verwendung i n präzisen h istor ischen Kon tex ten und soz ioku l ture l len 
Kommunika t ionss i tua t ionen. Dieser v ie lschicht ige Paradigmawechsel 
führ te vor a l lem i n den Arbe i ten von Jacques Gu i lhaumou, M iche l Tour-
nier, Ann ie Geffroy  u n d der m i t ihnen verbundenen Forschergruppe am 
Ins t i t u t de la Langue Française i n Sa in t -C loud zu einer deut l ichen K o n -
zent ra t ion auf kurze histor ische Ze i t räume u n d mikroh is tor ische A n a l y -
sen, die sich i n Me thod i k u n d Gegenstandsbereich zunehmend vom Ter-
ra in der Begriffsgeschichte,  auch i n der Prägung der Annales-Schule, 
entfernten. Als Beispiele wären das m i t t l e rwe i le auf fünf  Bände ange-
wachsene Dictionnaire des usages s ο ciò -politique  s de la Révolution  Fran-
çaise  oder präzise, aber sehr punk tue l le S tud ien w ie etwa die A rbe i ten 
von Sophie Wahnich zu den sozio-pol i t ischen Verwendungsweisen des 
Wortes Etranger  i n den Jahren 1793 u n d 1794 zu nennen6 . 

Den neueren, vor a l lem post -s t ruk tura l is t i schen Ansätzen der D iskurs -
analyse l iegt ein Begr i f f  von „ D i s k u r s " zugrunde, der sehr v ie lsch icht ig 
ist. Domin ique Maingueneau unterscheidet i n seinem Buch L'Analyse des 
Discours.  Introduction  aux lectures de l'archive  (1991) v ier unterschied-
l iche Bedeutungs- u n d Verwendungsformen des Begriffs  „D iscours" i m 
Rahmen der Sprachwissenschaft : 

1. „ D i s k u r s " als Äqu iva len t des Begriffs  der „Paro le" des Genfer L i n -
guisten Ferd inand de Saussure der ak tua l is ier ten sprachl ichen Perfor-
manz ( im Gegensatz zur v i r tue l len sprachl ichen Kompetenz); 

2. „ D i s k u r s " als transphrasist isches l inguist isches Objekt , der Gegen-
standsbereich der Tex t l i ngu is t i k ; 

5 Michel Foucault,  I n te rv iew m i t J. J. Brochier, in : Magazine l i t t é ra i re 29 (1969), 
23 - 25 (Übersetzung Hans-Jürgen Lüsebr ink ) . 

6 Sophie Wahnich,  L'étranger  dans la l u t t e des fact ions: Usage d ' u n mot dans 
une crise po l i t i que (5 nivôse an I I - 9 t he rm ido r an I I ) , i n : Mots 16 (1988), 111 -
130; dies.,  Ang la is : des ennemis ext raord inai res, Nivôse - t he rm ido r an I I ( jan-
v i e r - j u i l l e t 1794), in : D i c t i onna i re des usages soc io-pol i t iques (1770 - 1815), Bd. 4, 
Paris 1989, 35 - 61; dies.,  L a no t i on d 'ét ranger en l ' an I I , in : Annales His tor iques 
de la Révo lu t ion Française 62 (1990), 379 - 403; dies.,  Fragments d ' i ns t i tu t i ons 
par lementai res: Fai re c i rcu ler la parole d u Souverain, in : L 'ordre par lementa i re 20 
(1992), 119 - 128; dies.,  L ' imposs ib le c i toyen. L 'étranger dans le discours de la 
Révo lu t ion française, Paris 1997. 
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3. m e i n t „ D i s k u r s " i m R a h m e n d e r l i n g u i s t i s c h e n P r a g m a t i k d i e i n t e r -

a k t i v e , s i t u a t i o n s b e z o g e n e D i m e n s i o n v o n S p r a c h e . 

4. I n A n l e h n u n g a n A n s ä t z e M i c h e l F o u c a u l t s d e f i n i e r t  s i c h „ D i s -

c o u r s " a l s r e g e l h a f t e s S p r e c h e n , das e i n e r b e s t i m m t e n - s o z i a l e n , i d e o l o -

g i s c h e n o d e r s o z i o k u l t u r e l l e n - F u n k t i o n g e h o r c h t u n d v o n F o u c a u l t 

a u c h , D i s k u r s i v e F o r m a t i o n ' ( „ f o r m a t i o n d i s c u r s i v e " ) g e n a n n t w i r d . F o u -

c a u l t s p r i c h t i n d i e s e m S i n n v o m „ f e m i n i s t i s c h e n D i s k u r s " , v o m „ V e r -

w a l t u n g s d i s k u r s " , v o m „ D i s k u r s ü b e r S e x u a l i t ä t " o d e r v o m „ D i s k u r s 

ü b e r K r i m i n a l i t ä t 7 " . 

F ü r d i e B e g r i f f s h i s t o r i e  s i n d v o r a l l e m d i e b e i d e n l e t z t g e n a n n t e n 

B e d e u t u n g s s c h i c h t e n des D i s k u r s e s v o n R e l e v a n z , d i e d e r S p r a c h w i s s e n -

s c h a f t l e r K l a u s B o c h m a n n i n s e h r e i n g ä n g i g e r F o r m w i e f o l g t d e f i n i e r t 

h a t : 

„Was ist discours ? Es ist zunächst e inma l die sprachl iche Äußerung, die i m 
Gegensatz z u m l ingu is t i schen S t ruk tu ra l i smus unabhäng ig von den Grenzen des 
Satzes bet rachte t werden soll , i m P r inz ip also von der E inwor täußerung bis z u m 
vo l ls tändigen, ausführ l i chen Text re icht . [ . . . ] Discours  is t somit d ie sprach l ich-
k o m m u n i k a t i v e Tä t igke i t , e ingebettet i n eine K o m m u n i k a t i o n s s i t u a t i o n m i t 
i h ren Haupte lementen Sprecher, Adressat u n d Referent.  Während die saussure-
sche langue  zu r Kons t i t u i e rung einer vere inhe i t l i chenden Sprachwissenschaft 
führte, i n der theoret isch k e i n Platz f ü r d ie Verschiedenheit der Sprachverwen-
dung war, löst sie discours  als gesel lschaf t l ich determin ier te u n d daher t ypo -
logisch erfaßbare  sprachl iche Tä t igke i t ab, d ie bei Saussure als i n le tz ter K o n -
sequenz wissenschaf t l ich n i ch t beschreibbar, als Ab ladep la tz a l ler Fak ten 
bet rachtet wurde , die die Kohärenz u n d Geschlossenheit des Systems s tö r ten 8 . " 

II. Diskurstheoretische Analyseebenen 

A u s d e m B l i c k w i n k e l m e t h o d i s c h e r A n s ä t z e d e r D i s k u r s a n a l y s e , d i e 

- w i e a u c h B o c h m a n n b e t o n t - „ z u m i n d e s t t e i l w e i s e i d e n t i s c h i s t m i t d e m , 

w a s a n d e r n o r t s u n t e r d e n N a m e n S p r a c h p r a g m a t i k , T h e o r i e d e r K o m m u -

n i k a t i o n u n d S o z i o l i n g u i s t i k b e t r i e b e n w i r d " 9 , l a s s e n s i c h f ü r d i e 

7 Vgl . u .a. Michel Foucault,  Surve i l le r et Punir . Naissance de la pr ison, Paris 
1975; ders.:  H is to i re de la sexual i té, Bd. 1, Paris 1978; ders.,  L 'Archéologie d u 
savoir, Paris 1969. Vgl . z u m E in f luß Foucaul ts auf d iskursanaly t ische Ansätze i n 
den L i t e ra tu r - u n d Ku l tu rw issenschaf ten auch: Jürgen  Link  u. Ursula  Link-Heer, 
D i s k u r s / I n t e r d i s k u r s u n d L i te ra turana lyse , in : Ze i tschr i f t  fü r L i te ra tu rw issen-
schaft u n d L i n g u i s t i k 77 (1990), 88 - 99; Manfred  Frank,  Z u m Diskursbegr i f f  be i 
Foucaul t , i n : D iskurs theor ien u n d L i te ra turwissenschaf t ,  hrsg. v. Jürgen Fohr-
mann u. Har ro Mül ler , F r a n k f u r t / M .  1988, 25 - 44; sowie Peter  Schöttler,  Sozialge-
schicht l iches Parad igma u n d h is tor ische Diskursanalyse, in : D iskurs theor ien u n d 
L i te ra turwissenschaf t ,  hrsg. v. Jürgen F o h r m a n n u. Ha r ro Mül ler , F r a n k f u r t / M . 
1988, 159 - 199. 

8 Klaus  Bochmann, „Ana lyse de D iscours" i m S c h n i t t p u n k t zwischen Soz io l in -
gu is t i k u n d L i te rar ischer Semant ik , in : Bei t räge zur Romanischen Phi lo log ie 17/1 
(1978), 197 - 201, h ier 197. 

9 Ebenda. 
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Begriffsgeschichte  sechs unterschiedl iche A r t i ku la t i ons - u n d dami t Ana -
lyseebenen unterscheiden: 

1. D ie lex ikologische Ebene von Begri f fen  u n d Begri f fsfeldern,  die aus-
gehend von der Morpholog ie von Wör te rn zu Wor t fe lds t ruk turen  gelangt. 
E i n Beispiel h ier für  wäre das lex ika l ische Fe ld Nation,  das ebenso 
unmi t te lbare adjekt iv ische Ab le i tungen w ie national  u n d nationalistisch 
wie auch eine Fü l le von Subs tan t i vb i ldungen u n d Kompos i ta enthäl t , 
u.a. Nationalismus,  Nationaltempel,  Nationalgarde,  Nationalpantheon, 
Nationalpädagogik,  Nationalfahne  e tc . 1 0 D ie Analyse der lex iko log ischen 
Ebene imp l i z ie r t aus d iskursanalyt ischer Sicht vor a l lem dre i method i -
sche Verfahren: 

- erstens die lex ikometr ische Wortfrequenzanalyse  auf der Grundlage 
eines mehr oder m inder umfangreichen Tex tco rpus 1 1 ; 

- zweitens die Kons t r uk t i on lex ika l ischer Felder, d .h. Wort fe lder  m i t 
ähnl icher morphologischer S t r u k t u r 1 2 ; 

- u n d dr i t tens die Analyse der Wor t -Ko-Okkurenzen syntagmat isch 
benachbarter Begriffe.  Diese geht von Syntagmen (vor a l lem Sätzen, 
aber auch t ransphrast ischen St ruk turen) aus, die i n systematischer 
Weise bei umfangreicheren  Corpora zur Vol l texter fassung u n d Auswer-
tung ein entsprechendes PC-Programm voraussetz t 1 3 . 

2. D ie semantische Ebene umfaßt Wortbedeutungen u n d semantische 
Felder m i t unterschiedl ichen Ausdehnungsgraden, die sich aus dem Grad 
ihrer gemeinsamen semantischen Tei lmengen ergeben u n d außer durch 
Ident i tä tsre la t ionen durch Opposi t ionsre lat ionen (Gegenbegriffe)  u n d 

Vgl . h ie rzu Hans-Jürgen  Lüsebrink,  H is tor ische Semant ik als D isku rsp ragma-
t i k : der Begr i f f  Nation  i n F rank re i ch u n d Deutschland. , in : Ku l tu r t rans fe r  i m Epo-
chenumbruch. F rank re i ch - Deutsch land, 1770 - 1815, hrsg. v. dems. u. Rol f Rei-
chardt zus. m i t Annet te Ke i lhauer u. René Nohr, (Deutsch-Französische K u l t u r -
b ib l io thek) , Le ipz ig 1997, 847 - 871. 

11 E i n herausragendes Beispie l h ie r fü r  ist die Hab i l i t a t i onssch r i f t  von Maurice 
Tournier, U n vocabula i re ouvr ier en 1848. Essai de lex icométr ie . Thèse d 'E ta t . 
E N S de Sa in t -C loud 1975 (Ms.), 785 S.; s.a. ders.,  Des mots sur la grève, Paris 
1993. A ls E i n f ü h r u n g i n die lex icometr ische M e t h o d i k eignet s ich Jacques Guil-
haumou, L 'h is tor ien d u discours et la lex icométr ie , in : L 'H is to r ien du discours et 
la léx icométr ie 3/4 (1986), 27 - 46. 

12 Vgl . h ie rzu Horst  Geckeier,  S t ruk tu re l l e Semant ik u n d Wort fe ldtheor ie,  M ü n -
chen 1971; Eugenio Coseriu,  Probleme der s t ruk tu re l l en Semant ik , (Tübinger Be i -
träge zur L i n g u i s t i k Bd. 40), Tüb ingen 1973, 53 - 76 ( „Wor t fe lder " ) ;  Wor t fe ld for -
schung. Z u r Geschichte u n d Theor ie des sprach l ichen Feldes, hrsg. v. L o t h a r 
Schmid t , (Wege der Forschung CCL), Darms tad t 1973; Brigitte  Kogelschatz,  Theo-
r ie u n d Prax is des sprachl ichen Feldes französischer  Verstandesadjekt ive i n dre i 
Zei tepochen, München 1981; Leonhard  Lipka, Methodo logy and representat ion i n 
the s tudy of l ex ica l f ields, in : Perspekt iven der lex ika l i schen Semant ik , hrsg. v. 
D ie ter Kastovsky, Bonn 1980, 93 - 114. 

1 3 Vgl . h ie rzu Dominique  Maingueneau,  L 'Analyse d u discours. I n t r oduc t i on aux 
lectures de l 'arch ive, Paris 1991, 59 - 63 (Kap. „Lex i comét r i e en contexte: les co-
occurrences"). 

3 Zeitschrift  für Historische Forschung, Beiheft 21 
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34 Hans-Jürgen Lüsebrink 

Assoziat ionsrelat ionen gekennzeichnet sind. E i n semantisches Fe ld der 
ko l l ek t i ven Ident i tätsbegr i f fe  m i t dem zentralen Bedeutungselement des 
„Na t i ona len " würde neben dem lex ika l ischen Wort fe ld  Nation  beispiels-
weise auch die semantisch nahestehenden Begriffe  Volk,  Vaterland  und 
Volksgemeinschaft,  das heißt u.a. auch die Opposit ionsbegri f fe  Vater-
landsverräter,  Vaterlandsfeind,  Separatist  u n d Kosmopolit  sowie ein 
breites Fe ld assoziierter Begriffe  w ie wehrhaft,  tugendhaft,  das eigentlich 
Deutsche,  der aufrechte  Deutsche,  etc. umfassen. 

D ie Analyse von Begri f fen  und semantischen Feldern i n d iskursana ly t i -
scher Sicht basiert auf dem grundsätz l ich gleichen Analyseverfahren  w ie 
die Untersuchung der lex ika l ischen Ebene: das heißt auf Frequenzanaly-
sen, Kons t i t u t i on von Fe lds t ruk tu ren u n d Analyse von Ko-Okkurenzen, 
wobe i die Bezugsgröße hier n ich t das Wort oder Lexem, sondern Bedeu-
tungseinhei ten semantischer A r t ( „Seme") sind. D ie semantische Analyse 
der Ko-Okkurenzen von habitants,  peuple  und nation  i n den Beschwer-
deheften des Jahres 1789 durch R. Rob i n beispielsweise hat gezeigt, daß 
die beiden erstgenannten Lexeme (habitants, peuple) - die morpho lo-
gisch grundverschieden s ind und heute eine vö l l i g andere Bedeutung 
haben - i m Kon tex t der Vorrevo lu t ion semantisch wei tgehend synonym 
waren; peuple  u n d nation  h ingegen wiesen 1789, von einem schmalen 
semantischen Über lappungsbere ich abgesehen, keine Bedeutungsdeckun-
gen auf, ganz i m Gegensatz zum heut igen sozialen u n d po l i t ischen 
Sprachgebrauch 1 4 . 

3. D ie in termedia le Ebene bet r i f f t  die d iskurs iven Verankerungen von 
Begri f fen  u n d semantischen Feldern i n unterschiedl ichen Mate r ia l i tä ten 
der K o m m u n i k a t i o n : Schr i f t l i chke i t ,  Münd l i chke i t , Semi -Ora l i tä t (d.h. 
Chansons, Theater, Dia loge w ie z.B. Katechismen), B i l d l i chke i t , Ri tuale, 
nar ra t ive und n ich t -nar ra t i ve Ak t ionen . 

Aus der unterschiedl ichen mater ie l len A r t i k u l a t i o n von Begri f fen 
lassen sich i n dieser Perspekt ive unterschiedl iche Funk t i onen u n d 
soziale bzw. soz io-ku l ture l le Z i rku la t ionsweisen ableiten. D ie Präsenz 
eines Begriffs  oder semantischen Feldes i m T i te l u n d i m Text te i l semi-
oraler Medien w ie des Chansons oder der po l i t ischen A lmanache der 
Revolut ionszei t verweist auf ihre Rezept ion i n brei ten, zum Tei l analpha-
bet ischen sozialen Schichten. Dies g i l t h ins ich t l i ch des Anc ien Régime 
u n d der Französischen Revolu t ion z.B. für Begrif fe  w ie patrie,  loi, 
nature,  égalité,  droit,  aristocratie,  Bastille,  despotisme  u n d liberté,  die i n 
v ie l fä l t iger Fo rm i n B i l de rn und Chansons eine visuel le oder mus ika l i -
sche Transposi t ion erfahren  haben 1 5 . 

14 Robin,  Société française (Anm. 2). 
is Vgl . h ie rzu Hans-Jürgen  Lüsebrink,  D ie Genese der „Grande N a t i o n " . Vom 

Soldat-Citoyen  zu r Idee des Empi re , in : Vo lk - N a t i o n - Vater land, hrsg. v. U l r i c h 
Her rmann , H a m b u r g 1996, 1 1 7 - 1 3 0 . 
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Andere Formen in termedia ler Transposi t ion von Begri f fen  f inden sich 
beispielsweise i n B i l d i l l us t ra t i onen w ich t iger Werke der Aufk lä rungsbe-
wegung. D ie zehn T i te lb la t t i l l us t ra t ionen von Raynals Geschichte  beider 
Indien  aus dem Jahre 1780, einem Bestseller der Spätaufk lärung, lenken 
den B l i c k auf zentrale Aussagen, Begriffe  u n d semantische Felder des 
Gesamtwerkes: die T i te lb la t t i l l us t ra t i on des 5. Bandes beispielsweise, 
der die Geschichte der Ko lon is ie rung der A n t i l l e n darste l l t , setzt den 
Schlüsselbegrif f  des Philosophe  i n Szene, der die negat iven Seiten der 
En tdeckung und Eroberung - Sklaverei, Massaker, b ru ta le Gewal t -
schr i f t l i ch festhält , sie s t igmat is ier t u n d somit zum Bestandte i l des h is to-
r ischen Gedächtnisses erhebt, das Raynal u n d sein K o - A u t o r D idero t als 
eine Fo rm von Gegen-Geschichtsschreibung begreifen. Andere T i te lb lä t -
ter des Werkes v isual is ieren of fensicht l ich  sozio-pol i t ische Schlüsselwör-
ter w ie nature,  esclavage,  despotisme,  bonheur  u n d égalité.  Zusammenge-
nommen b i lden die zehn T i te lb la t t i l l us t ra t ionen eine A r t ,Kern-Begr i f fs-
inventar 4 n ich t nu r der Geschichte  beider  Indien,  sondern der 
französischen Spätau fk lä rung i n ihrer Gesamtheit . Sie lenken den B l i c k 
auf mentale u n d ku l tu re l le Fokussierungen der zeitgenössischen Gesell-
schaft, i ndem sie Begriffe  w ie philosophie,  esclavage  und nature  zugle ich 
i n le icht memoris ierbaren Visual is ierungen zum Ausdruck br ingen. 

4. D ie in terd iskurs ive Ebene z ie l t auf die Beziehungen zwischen unter -
schiedl ichen sprachl ichen Diskursformen.  Ihre Analyse geht von der 
These aus, daß Begriffe  i n sprachl icher Fo rm n ich t nu r argumentat iv, 
sondern auch i n Fo rm von Erzählungen, Dramat is ie rungen u n d poet i -
schen Texten verankert s ind u n d verbrei tet werden. D ie Analyse sozio-
pol i t ischer Schlüsselwörter verfolgt i n dieser Perspekt ive das Zie l , die 
Transposi t ionen von lex ika l ischen Begri f fen  u n d Begri f fsfeldern  sowie 
semantischen Feldern i n nar ra t iven u n d poetischen S t ruk tu ren zu unter-
suchen. Es zeigt sich hier, daß Begrif fe  w ie liberté  oder despotisme  neben 
ihrer argumentat iven eine erzählerische und auch theatra l is ier te D imen -
sion aufweisen sowie i n poetische B i lder bzw. B i ld fo lgen (Isotopien) 
h ine in ,übersetzt' werden. 

5. D ie soz io-ku l ture l le Ebene der Verwendungsweisen von Begri f fen 
sowie lex ika l ischen u n d semantischen Feldern ist eng m i t der in terme-
dia len u n d in terd iskurs iven Ebene verbunden. Das Fehlen oder die mar-
ginale Repräsentanz von Begri f fen  w ie cosmopolitisme,  laboureur  oder 
volonté  générale  i n ikonographischen, oralen u n d semi-oralen Med ien 
sowie n ich t -argumentat iven, vor a l lem nar ra t i ven D iskurs formen s ind 
sichere Ind iz ien für ihre eher begrenzte soziale u n d mentale Z i r k u l a t i o n 
u n d Rezeption. 

6. D ie in te rku l tu re l le Ebene des Transfers  von Begri f fen  u n d semant i -
schen Feldern schl ießl ich z ie l t n i ch t auf den ku l turübergre i fenden 

3* 
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Begr i f fsverg le ich 1 6 - der begr i f f l i ch  u n d methodisch von in te rku l tu re l l en 
Fragestel lungen zu unterscheiden ist - , sondern auf die empir isch faßba-
ren Beziehungen zwischen unterschiedl ichen K u l t u r e n sowie auf die i n 
ihnen analysierbaren Prozesse: Übersetzung, p roduk t i ve Rezeption, k r i t i -
scher Kommenta r u n d Negat ion, e twa i n Fo rm einer semantischen 
Rep l iks t ruk tur . Zahlre iche soziale u n d pol i t ische Begriffe  u n d Begri f fs-
felder sind, w ie auch eine ganze Reihe von A r t i k e l n der Geschichtlichen 
Grundbegriffe  belegt, Resultate in te rku l tu re l l e r Transferprozesse,  von 
Frankre ich nach Deutschland, von Eng land nach Frankre ich, vom deut-
schen Sprach- u n d K u l t u r r a u m nach Ost- u n d Südosteuropa: dies g i l t 
beispielsweise fü r Begrif fe  u n d semantische Felder w ie Revolution, 
Nation,  Gesellschaftsv  ertrag,  Freiheit  oder Menschenrechte.  D ie d iskurs-
analyt ische Perspekt ive fordert  dazu heraus, diese Prozesse des 
Begriffstransfers,  die i m Grunde an die t rad i t ione l le Prob lemat ik des 
„Einf lusses" oder „Expo r t s " von Ideen über nat ionale Grenzen h inweg 
anknüpfen, auf k u l t u r - u n d sprachwissenschaft l icher  Grundlage neu zu 
denken sowie präziser zu fassen: außer i n ih ren Inhal ten, ihrer Semant ik , 
auch i n ih ren mater ie l len, tex tue l len und paratextue l len Formen (Vor-
worte, I l lus t ra t ionen, Mate r ia l i t ä t der Texte). D ie Tatsache beispiels-
weise, daß das semantische Fe ld der Bastille,  das i m Kon tex t der Spät-
au fk lä rung u n d der Revo lu t ion ein Ko l l ek t i vsymbo l generierte, zwar i m 
zeitgenössischen deutschen Sprachraum bre i t rez ip ier t wurde u n d auch 
Formen p roduk t i ve r Ak tua l i s i e rung hervorbrachte, aber zugle ich i n 
einem we i t schmaleren Spek t rum von Medien u n d Textsorten t ransfer ier t 
wurde als i n Frankre ich, verweist auf unterschiedl iche soz io-ku l ture l le 
u n d pol i t ische Verwendungsweisen des Begriffs  i n Deutsch land und i n 
Frankre ich, wo der Begr i f f  bis i n die Gegenwart h ine in einen w ich t igen 
Bestandte i l des i n der Revolu t ion entstandenen nat iona len Selbstver-
ständnisses b i ldet . 

III. Narrativität - zur Artikulation von sozio-kulturellen 
Schlüsselwörtern in erzählerischen Darstellungen 

Innerha lb der Begriffsgeschichte,  die vor a l lem i n Deutschland, u.a. 
m i t dem monumenta len Werk der Geschichtlichen  Grundbegriffe,  auf 
eine lange u n d fest etabl ier te wissenschaft l iche T rad i t i on zu rückb l i cken 

16 E i n wegweisendes u n d sehr überzeugendes Beisp ie l fü r eine kulturv  er  glei-
chende  Untersuchungsperspekt ive der Begri f fsgeschichte  ist die Stud ie von Willi-
bald  Steinmetz,  Gemeineuropäische T rad i t i on u n d nat iona le Besonderhei ten i m 
Begr i f f  der ,Mi t te lk lasse' . E i n Vergleich zwischen Deutsch land, F rank re i ch u n d 
Eng land, in : Bürgerschaft .  Rezept ion u n d Innova t i on der Begr i f f l i chke i t  vom 
Hohen M i t t e l a l t e r bis ins 19. Jahrhunder t , hrsg. v. Re inhar t Kosel leck u. K laus 
Schreiner, S tu t tga r t 1994, 161 - 236. 
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kann, s ind i n erster L i n i e die lex ika l ische u n d die sernantische Ebene 
Gegenstand der P'orschung gewesen, wobe i Begrif fe  ganz überwiegend i n 
argumentat iven Zusammenhängen gesehen u n d analysiert wurden. Phä-
nomene w ie die Visual is ierung von Begri f fen  oder ihre Verbre i tung i n 
oralen u n d semi-oralen Formen u n d Med ien s ind bisher k a u m berück-
s icht ig t u n d n ich t systematisch i n begri f fshistor ische  A r t i k e l einbezogen 
worden. 

Dies g i l t i n gleicher - und v ie l le icht noch prononcierterer  - Weise fü r 
die nar ra t ive D imens ion von Begrif fen,  die für ihre soziale Verbre i tung 
eine entscheidende Rol le spielte. Der soz io-ku l ture l le Schlüsselbegri f f 
Bastille  er fuhr  weniger durch seine Verarbei tung i n argumentat iv s t ruk -
tu r ie r ten Diskursen als v ie lmehr durch seine V isua l i s ie rung 1 7 sowie seine 
Verankerung i n Erzäh lungen eine große soziale Verbrei tung. Erzäh lungen 
w ie die autobiographischen Leidensgeschichten der Bas t i l l e -Häf t l inge 
Masers de Latude, Rennevi l le u n d Bucquoy oder die ( f ik t ive) Erzäh lung 
über das M a r t y r i u m des Comte de Lorges, der am 14. Ju l i vorgebl ich aus 
dem Staatsgefängnis befrei t  worden war u n d dessen Geschichte i m 
Sommer 1789 i n Fo rm eines Pamphlets z i r ku l i e r t e 1 8 , prägten nachha l t ig 
die ko l lek t i ve Vorste l lung von der Bastille  u n d den h ie rm i t unmi t t e lba r 
verknüpf ten Begri f fen despotisme , prison  u n d tyrannie. 

Innerha lb der nar ra t i ven D imens ion von Begrif fsgeschichte  lassen sich 
i n systematischer H ins i ch t für die Frühe Neuzei t i m wesent l ichen v ier 
Formen unterscheiden: (1) rel igiös geprägte Nar ra t ionen; (2) histor ische 
Narra t ionen; (3) referentiel le  zeitgenössische Erzählungen; und (4) 
d idakt is ier te Erzählungen, meist m i t ident i f i ka tor ischer  oder d i d a k t i -
scher Z ie l r i ch tung. 

(1) D ie Bezugnahmen auf religiöse, vor a l lem bib l ische u n d hagiogra-
phische Erzäh lungen haben zweifelsohne i n we i t stärkerem Maße als 
bisher i n der sozial- u n d begri f fshistor ischen  Forschung angenommen 
w i rd , die konzeptuel le Wirk l ichke i tser fassung  brei ter Gesellschafts-
schichten auch der F rühen Neuzei t gepräg t 1 9 . Dies belegen beispiels-

1 7 Vgl . Hans-Jürgen  Lüsebrink,  ,Die zwei fach en thü l l te Bast i l le ' . Z u r sozialen 
F u n k t i o n der Med ien Text u n d B i l d i n der deutschen u n d französischen ,Bast i l le ' -
L i t e r a t u r des 18. Jahrhunder ts , i n : Franc ia 8 (1986), 3 1 1 - 3 3 1 ; sowie ders.  u. Rolf 
Reichardt:  D ie ,Bast i l le ' . Z u r Symbolgeschichte von Herrschaf t  u n d Fre ihe i t , 
F r a n k f u r t / M .  1990. 

1 8 [Anon.] , Le Comte de Lorges, pr isonn ier de la Bast i l le , o.O. 1789. Wieder 
abgedruckt in : [Anon.] , Mémoires h is tor iques et authent iques sur la Bast i l le , Bd. I I , 
Lond res /Pa r i s 1789, 357 - 373. 

19 D ie wegweisende Stud ie von Christopher  Hill,  The Eng l i sh B ib le and the 
Seventeenth-Century Revolu t ion, L o n d o n 1993, die den prägenden E in f luß re l ig iö -
ser Bezugnahmen, u n d vor a l lem auch von Nar ra t ionen, i m Eng land des 
17. Jahrhunder ts untersucht , ist le ider von der Forschung z u m 18. Jahrhunder t 
b isher k a u m rez ip ier t worden. 
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weise Begrif fe  w ie vertu  u n d innocence , die u.a. bei den Just izaffären 
u n d Skandalprozessen des ausgehenden Anc ien Régime eine zentrale 
Rol le spielten. Der bis dah in ganz überwiegend rel igiös konnot ier te 
Begr i f f innocence  persécutée  etwa erhie l t h ier eine vö l l i g neue pol i t ische 
- u n d m i t po l i t i s ie r ten Nar ra t ionen - ,aufgeladene' Semant ik . Sta t t s ich 
i n erster L i n i e auf die Geschichte der i n zahlreichen Volksbüchern, L ie -
dern u n d b i l d l i chen Dars te l lungen der H l . Genoveva (die häuf ig den 
T i te l L'Innocence  persécutée  t rugen) zu beziehen, verwies der Begr i f f  der 
,Verfolgten Unschu ld ' n u n auch auf aktuel le, br isante u n d i n hohem 
Maße po l i t is ier te Geschichten der Gegenwart : so etwa die Geschichte der 
von ih rem He r rn verfo lgten D iener in Mar ie Sa lmon i n Paris, die wegen 
ihrer Weigerung, sich ver führen  zu lassen, 1785 von diesem aus Rache 
wegen angebl ichen Diebstahls angeklagt wurde u n d nu r du rch ih ren 
A n w a l t Lecauchois sowie das brei te öffent l iche  Aufsehen, das i h r Prozeß 
erregte, vor der Vol ls t reckung des gegen sie ergangenen Todesurtei ls 
gerettet werden k o n n t e 2 0 . Wie rel igiöse Erzählmuster auf die Dars te l lung 
u n d ko l lek t i ve Wahrnehmung sozialer u n d pol i t ischer Phänomene des 18. 
Jahrhunder ts übertragen wurden, läßt sich an bisher wen ig erforschten 
Textsorten und Dokumenten w ie den Mémoires  judiciaires  u n d den zuge-
hör igen B i l d f l ugb lä t te rn beobachten, die zur B re i t enw i r kung der Skan-
dalprozesse des ausgehenden Anc ien Régime entscheidend bei t rugen. So 
wa r ein populärer E inb la t t d ruck , der 1786 nach der Freisprechung Mar ie 
Salmons auf den Straßen von Paris von Ko lpor teuren verkauf t  wurde, 
überschrieben: L'Innocence  Reconnue de Marie Françoise  Victoire 
Salmon;  u n d dazu brachte er i n der Fo rm eines Anagramms den Vers: 
„J 'étais forcée à mor t sans vo l n i c r i m e 2 1 . " 

(2) Un te r den histor ischen Bezugnahmen spielen i n begri f fshistor ischer 
H ins ich t vor a l lem nar ra t ive Versatzstücke zur römischen Geschichte 
sowie zur Geschichte der französischen Monarch ie (vor a l lem zu K a r l 
dem Großen, Sa in t -Lou is , Hen r i IV u n d Lou is X I V ) eine herausragende 
Rolle. Diese f inden sich sowohl i n Medien der Schr i f t l i chke i t  (H is tor io-
graphie, L i te ra tu r ) w ie i n oralen u n d semi-oralen Medien (Spr ichwörter, 
Theater, Chansons), i n B i lddars te l lungen u n d - fo lgen sowie i n Monumen-
ten. D ie A r t i k e l der Encyclopédie  von D idero t u n d d 'A lember t zu sozio-
po l i t ischen Schlüsselbegrif fen  belegen die Bedeutung dieser erzähler i -
schen Bezugnahmen auf zentrale Ereignisse u n d F iguren der römischen 

20 H ie rzu Sarah  Maza,  Pr iva te L ives and Pub l i c Ä f f airs. The Causes Célèbres of 
Prerevo lu t ionary France, Be rke l ey /Los A n g e l e s / L o n d o n 1993, 225 - 233; Hans-
Jürgen  Lüsebrink,  D ie ver fo lgte Unschu ld u n d ihre Advoka ten - zur Rhe to r i k u n d 
öf fent l ichen  W i r k u n g empf indsamer Rede i m F rank re i ch des 18. Jahrhunder ts , in : 
Empf indsamke i ten , hrsg. v. K laus P. Hansen, Passau 1990, 121 - 136. 

21 Vgl . Lüsebrink,  D ie ver fo lgte Unschu ld ; der erwähnte Kup fe rs t i ch erschien i n 
Paris, be i Ma i l l e t , Rue Saint-Jacques, 1786, u n d w i r d e rwähn t u.a. i n der Ze i t -
schr i f t Année l i t té ra i re , Bd. V I I , 1786, 156 - 157. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-49376-0 | Generated on 2025-05-15 23:27:31



Begriffsgeschichte,  Diskursanalyse und Narrati vität 39 

u n d der monarchischen Geschichte Frankreichs, die - w ie erste Untersu-
chungen Peter Burkes be legen 2 2 - auch das ko l lek t i ve Bewußtsein der 
sozialen Unter - u n d Mi t te lsch ich ten des 17. u n d 18. Jahrhunder ts präg-
ten. Der A r t i k e l „Ty ran " der Encyclopédie  beispielsweise geht zunächst 
von der Etymolog ie des Begriffs  aus, umreißt dann Elemente einer p o l i t i -
schen Theorie der Tyrannei , i ndem er u.a. auf die Begriffe  loix,  vertu 
und liberté  (als Gegenbegriffe  zu tyrannie)  Bezug n immt , u n d erwähnt 
schl ießl ich histor ische Beispiele aus der römischen Geschichte: zum 
einen Cal igula, Nero u n d Domi t ian , die led ig l i ch durch ihre Namen 
E rwähnung f inden u n d keine nar ra t ive D imens ion erhal ten; u n d zum 
anderen Tiber ius, der durch eine kurze Erzäh lung evoziert w i r d : 

„T ibère après avo i r inondé Rome d u sang des ci toyens ver tueux, dev ient od ieux 
à lu i -même; i l n'ose p lus contempler les murs témoins de ses proscr ip t ions, i l se 
bann i t de la société dont i l a r o m p u les l iens, i l n 'a pour compagnie que la ter-
reur, la honte et les remors. Tel est le t r i omphe q u ' i l remporte sur les l o i s 2 3 . " 

Insgesamt jedoch ist i n der Encyclopédie  e in sehr unterschiedl icher 
Rekurs auf erzählerische Elemente zu beobachten. Während diese i n 
einem A r t i k e l w ie „Sauvage" vö l l i g fehlen, nehmen sie i n anderen A r t i -
keln, w ie etwa „Despot isme" , einen bre i ten Raum ein. Der letztgenannte 
A r t i k e l enthä l t i n der Tat neben Bezugnahmen auf die römische 
Geschichte u n d auf das Ze i ta l te r Ludw igs XIV. auch kurze, nar ra t ive 
Erwähnungen der chinesischen u n d siamesischen Geschichte. Sein Autor , 
der Cheval ier de Jaucourt , umreißt i n diesem Zusammenhang die menta-
len E inste l lungen der Unter tanen des Königs von Pégu, deren Un te rwü r -
f igke i t erst die ausgeübten Formen des Despot ismus u n d i h r For tdauern 
ermögl icht habe, w ie fo lgt : 

„Ceux q u i sont fai ts pr isonniers par le Ro i de Pégu restent t r anqu i l l emen t dans 
la nouvel le hab i t a t i on qu 'on leur assigne, parce qu 'e l le ne peut être p i re que la 
première. Les hab i tan ts d u Pégu en agissent de même quand i ls sont pr is par les 
S i a m o i s 2 4 . " 

(3) Der Zeitgeschichte und der A k t u a l i t ä t entnommene Erzäh lungen 
b i l den weniger i n Wör terbuchar t i ke ln , w o h l aber i n anderen Gat tungs-
formen u n d Medien einen w ich t i gen Bezugsrahmen soz io-ku l ture l le r 
Schlüsselbegriffe.  Dies g i l t auch, bei näherem Hinsehen, fü r viele theore-
t ische Schr i f ten, etwa zur Gesellschafts-, Staats- u n d Just izreform,  die 
i n nar ra t iver Fo rm aktuel le Probleme evozieren. E i n Beispiel h ie r fü r  l ie -
fert  etwa Brissot de Warvi l le , Rechtsanwal t u n d Publ iz is t , während der 

2 2 Vgl . Peter  Burke,  Le Ro i comme héros popula i re : seizième au d i x - h u i t i è m e 
siècle, in : H is to ry of European Ideas I I I / 3 (1982), 267 - 271. 

2 3 Ency lopédie ou D ic t i onna i re raisonné des A r t s et des Mét iers, hrsg. v. Denis 
D idero t u. Jean Le Rond d 'A lember t , 17 Bde., Paris (Neufchâtel) 1751 - 1765, h ier 
Bd. X V I (1765), A r t . „ T y r a n " von de Jaucour t , 784. 

24 A r t . „Despot isme" von de Jaucour t , i n : ebenda, Bd. I V (1754), 886 - 889, h ier 
888. 
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Französischen Revo lu t ion Abgeordneter i n der Nat iona lversammlung 
u n d i n den 70er u n d 80er Jahren des Jahrhunderts einer der führenden 
aufk lärer ischen  Just izkr i t iker . I n seinem 1780 von der Akademie von 
Châlons-sur-Marne preisgekrönten Discours  sur  les Moyens de prévenir 
les crimes  n i m m t Br issot i m Rahmen kurzer Erzählungen, die i n den 
argumentat iven Duk tus seiner Schr i f t  eingebaut sind, Bezug auf mehrere 
zeitgenössische Just izaffären  u n d Kr im ina l fä l l e :  so etwa auf den Prozeß 
gegen Mar ie-Cather ine Lescombat, die wegen Gattenrnordes 1755 zum 
Tode verur te i l t worden war, ihre Tat aber bis zur H i n r i c h t u n g geleugnet 
hat te u n d zur H e l d i n populärer Schr i f ten der Ko lpor tage l i te ra tu r 
w u r d e 2 5 . A n anderer Stel le der Schr i f t  f indet die Geschichte des Br igan-
ten- und Schmugglerführers M a n d r i n Erwähnung, dessen Popu lar i tä t , so 
Brissot, auf Widersprüche des Rechts- und Sozialsystems des Anc ien 
Régime verweise. Außerdem erwähnt Brissot i n kurzen, erzählerischen 
Passagen sowohl die zeitgenössischen Just izskandale u m Calas, Salmon, 
Morangiès-Véron w ie auch die Verur te i lung des unschuld igen Derugy, 
dessen Schicksal er folgendermaßen beschwört : 

„ Q u ' o n se rappel le en effet  l ' h is to i re récente du ma lheureux Derugy.  C'est b ien 
en l isant les détai ls de son affaire,  que l ' homme de bien, ind igné, désireroi t 
d 'être rejeté au sein des forêts.  I l n 'au ro i t pas à gémir de tan t d 'a t te intes portées 
à l 'o rdre nature l , et consacrées par les l o i x pos i t i ves 2 6 . " 

A m Ende des argumentat iv s t ruk tu r ie r ten Diskurses, i n dessen Verlauf 
die erwähnten Just izaffären  mehr oder weniger ausführ l ich erzähl t 
werden, steht e in pathet ischer Kommenta r des Autors . Dieser grei f t  i n 
pamphletärer Weise die Kernaussagen u n d B i lder des Erzäh l ten auf u n d 
verwendet i m Zusammenhang m i t einer K r i t i k der St raf -  u n d insbe-
sondere der Gefängnispraxis andere w ich t ige Schlüsselbegriffe  der 
sozialen u n d po l i t i schen Sprache der Ze i t (wie crime, citoyen  u n d Être 
suprême): 

„Ames sensibles q u i avez quelquefois pénétré dans ce séjour hor r ib le , que de 
blasphèmes, que de maléd ic t ions vous avez entendu vom i r contre l 'E t re 
Suprême, contre la société! [ . . . ] L 'human i té ne f rémi t -e l le pas! L ' innocence à 
côté d u cr ime! [ . . . ] . C'est là que des ci toyens innocens ont souvent reposé leur 
tête également fat iguée des in ter rogat ions, des outrages, des atrocités qu ' i l s 
étaient forcés d ' ép rouve r 2 7 . " 

2 5 Vgl . die i n den Ko lpor tagehef tchen der Bibliothèque  Bleue erschienenen 
„Le t t res amoureuses de la Dame Lescombat, et du Sieur Mongeot , ou H is to i re de 
leurs cr imine ls amours" (Troyes 1755), m i t E i n l e i t u n g neu ediert , i n : Histo i res 
curieuses et vér i tables de Cartouche et de M a n d r i n , hrsg. v. Hans-Jürgen Lüse-
b r i n k , Paris 1984, 323 - 360, 45 - 52 (E in le i tung) . 

26 Jacques-Pierre  Brissot  de Warville,  Discours couronné par l 'Académie de 
Châlons-sur -Marne le 25 août 1780. Moyens de préven i r les cr imes en France, i n : 
Br issot (Hrsg.), B ib l i o thèque Phi losophique, Bd. VI , Neufchâte l 1782, 1 - 165, h ier 
103. 

27 Ebenda, 136 f. 
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Für die soziale Wahrnehmung u n d die pol i t ische K r i t i k des Just izbe-
reichs, aber auch der po l i t i schen Sphäre i n ihrer Gesamtheit spielte die 
narrat ive D imens ion eine w ich t ige u n d i n ihrer menta len W i r k u n g k a u m 
zu überschätzende Rolle. Das B i l d des französischen Hofes, das seit den 
1780er Jahren von Begri f fen  w ie corruption , despotisme  u n d libertinage 
geprägt wurde, fand außer i n ikonographischen Darste l lungen (u.a. zu 
Mar ie -An to ine t te u n d zu Lou is X V I 2 8 ) i n erzählerischen Darste l lungen, 
vor a l lem i n bissigen Anekdo ten u n d pornographischen Erzählungen, 
seinen bre i tenwi rksamsten Ausdruck . Sie wu rden auch i n zahlre ichen 
Pamphleten der Spätau fk lä rung u n d der Französischen Revo lu t ion ver-
wendet, w ie beispielsweise i n De Créquys autobiographischer Erzäh lung 
Une Grande  Victime  du Despotisme,  à ses Concitoyens  (1793), i n der 
Zentra lbegr i f fe  des po l i t ischen Diskurses der Ze i t (despotisme , iniquités, 
horreurs,  dévoilement,  u.a.) zugle ich „ z i t i e r t " u n d nar ra t i v umgesetzt 
w u r d e n 2 9 . A rgumenta t i ve Formen der Despot ismuskr i t i k , w ie sie sich 
etwa i m Werk L inguets f inden, u n d nar ra t ive Dars te l lungen w ie die 
z i t ie r ten greifen h ier ine inander u n d b i l den unterschiedl iche Facetten 
der Versprachl ichung einer po l i t i schen Vorstel lungswelt , die s ich i n der 
sozio-pol i t ischen Begr i f f l i chke i t  der Ze i t l ex ika l i sch kr is ta l l i s ie r t . 

(4) D idak t ische Nar ra t ionen spielen i m Zusammenhang m i t der 
Begriffsgeschichte  vor a l lem i n Texten eine Rolle, die auf die pol i t ische, 
moral ische u n d ku l tu re l l e Erz iehung des Volkes abzielten. Erzähler ische 
Formen nehmen i n Per iod ika w ie der Feuille  villageoise,  dem Père 
Duchesne sowie i n po l i t ischen A lmanachen u n d Katechismen vor a l lem 
der Spätau fk lä rung u n d der Revolut ionszei t eine ähnl iche F u n k t i o n 
ein w ie die Exempla-Gesch ichten i n rel igiösen Katechismen u n d i n Pre-
digten. 

Der Catéchisme de Morale,  spécialement  à l'usage  de la Jeunesse, con-
tenant  les Devoirs  de l'Homme  et du Citoyen,  de quelque  Religion  et de 
quelque  Nation  qu'il  soit  von Madame de Genl is aus dem Jahre 1785 be i -
spielsweise ist durchsetzt von kurzen Erzählungen, durch die pol i t ische 
und moral ische Begrif fe  veranschaul icht werden sollen. Das K a p i t e l „ D e 
la bonté" etwa beginnt m i t einer De f i n i t i on des Begriffs  ,Güte', der m i t -
tels moral ischer M a x i m e n erk lä r t u n d anschließend von den verwandten 
Begri f fen charité  u n d générosité  unterschieden w i rd . A m Ende steht eine 

28 Vgl . zu dieser P rob lemat i k des Zusammenhangs von Ikonograph ie u n d p o l i t i -
scher Vorste l lungswel t Annie Duprat, Le ro i décapité. Essai sur les imaginai res 
po l i t iques, Paris 1992. 

29 Charles-Alexandre  de Créquy,  Une grande v i c t ime d u despotisme à ses con-
citoyens, Paris o.J. (1793), 1: „ma vie q u i va b ien tô t paroî t re et que je dédie aux 
représentans d ' u n peuple l i b re et à tous les bons ci toyens, dévoi lera d 'une manière 
inconnue jusqu 'a lors , les in iqu i tés et horreurs commises sous les règnes de Lou is X V 
et de Lou is X V I , par mes persécuteurs, q u i m 'on t tenu renfermé et t raîné de p r i -
sons en prisons, depuis ma p lus tendre jeunesse jusqu 'à l 'âge de 55 ans [ . . . ] " . 
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ausführ l iche A n e k d o t e 3 0 , die das zuvor abst rakt und argumentat iv 
E rk lä r te dem Leser i n plast ischer Weise nahebr ingt . A u f drei Seiten w i r d 
h ier die Geschichte eines angebl ichen Geizhalses erzählt , der einer 
bedür f t igen Mu t te r u n d ih ren beiden K i n d e r n g le ichwoh l U n t e r k u n f t 
gewähr t u n d ihnen m i t Nah rung u n d Ge ld zur Seite steht. Begrif fe  w ie 
générosité,  bonté, bienfaisance,  charité,  désintérêt  u n d pureté  erfahren  so 
durch anschaul ich erzählte Hand lungen eine auf das populäre Leser-
p u b l i k u m zielende Konkret is ierung. 

Ähn l i che Formen der nar ra t iven Transposi t ion moral ischer sowie 
sozio-pol i t ischer Schlüsselbegriffe  zu volkserzieherischen Zwecken 
f inden sich i n einem Per iod i kum w ie der Feuille  villageoise,  die durchge-
hend versucht, abstrakte Begrif fe  w ie patrie,  sacrifice  patriotique,  haine 
de la tyrannie  oder amour  de la liberté  anhand f i k t iona le r oder referen-
t ie l le r Anekdo ten zu veranschaul ichen u n d so einem bre i ten P u b l i k u m 
zugängl ich zu machen. Ähn l i che Tex ts t ruk tu ren u n d eine vergleichbare 
Vorgehensweise f inden sich auch i n populären Schr i f ten der Revolut ions-
zeit w ie Col lo t d 'Herbois ' vom Pariser Jakob inerk lub prämier tem Alma-
nach du Père  Gérard  (1792) u n d Bourdon de la Crosnières Recueil  des 
actions  héroïques  et civiques  des républicains  français  (1793/94), das der 
Bi ldungsausschuß des Konvents auf Staatskosten drucken u n d landes-
we i t verte i len ließ. Das Vorwor t dieses Recueil  n i m m t zudem ausdrück-
l i ch Bezug auf den Zusammenhang von Nar ra t i on und po l i t i schem D is -
kurs, der - den Zielsetzungen des Verfassers  zufolge - eine mögl ichst e in-
gängige, a l lgemeinverständl iche F o r m haben solle, die abstrakte Begrif fe 
vermeide, sich zum Vorlesen eigne und somit auch Ana lphabeten errei-
chen könne: 

„Cet ouvrage destiné, d 'après vos décrets, à être l u dans les assemblées popu la i -
res, les jours de Décade, et dans les écoles pub l iques, do i t avoi r le mér i te que' 
l ' on désire dans les l ivres élémentaires, vu lga i rement appelés classiques; i l do i t 
présenter u n modèle de nar ra t ion : le rédacteur do i t ent ièrement disparaî t re, 
l 'ac teur seul do i t être vu. Toutes réf lex ions do ivent être bannies; les t ra i ts cités 
do ivent être assez b ien choisis pour se louer eux-mêmes. A u c u n terme hyperbo-
l ique, aucune expression t r i v ia le ou ampoulée ne do ivent déf igurer  u n style dont 
la pureté, la s imp l i c i té et le cho ix des mots propres sont les qual i tés p r i nc ipa -
l e s 3 1 . " 

Bourdons Programm pol i t ischer A k k u l t u r a t i o n des bre i ten Volkes 
ziel te somit darauf ab, w ich t ige soziale und pol i t ische Begrif fe  n ich t 

30 D ie E rzäh le r in schreibt zu Beg inn dieser Anekdote : „Je ne peux résister au 
p la is i r de c i ter u n exemple b ien touchant de la manière de faire d u b ien . " Vgl . 
Comtesse de Genlis,  Catéchisme de Mora le, spécialement à l 'usage de la jeunesse; 
contenant les devoirs de l ' H o m m e et d u Ci toyen, de quelque Rel ig ion et de que l -
que N a t i o n q u ' i l soit , Dresden 1785, 142. 

31 Bourdon  de la Crosnière,  Recuei l des act ions héroïques et c iv iques des répu-
b l ica ins français,  Paris 1794, Nr. 1, O.S. 
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durch Argumenta t ionsket ten u n d abstrakte Def in i t ionen, sondern i m 
wesent l ichen durch Erzäh lungen zu beschreiben und zu vermi t te ln . I m 
d r i t t en Hef t der Sammlung, die i m Februar 1793 erschien, w i r d be i -
spielsweise die Geschichte des Soldaten Ol iv ie r Brossel in erzähl t , der 
1792 als F re iw i l l i ge r an die Fron t gezogen, i n der Schlacht von Wissem-
bourg schwer verwundet worden und i n Gefangenschaft  geraten war, 
dann aber zu f l iehen vermochte u n d auf der F luch t unter den Kuge ln des 
Feindes, den Ausru f „V ive la Répub l ique ! " auf den L ippen , f iel. D ie 
Sch i lderung seines Schicksals sol l Begrif fe  w ie héros , civisme  u n d 
liberté , die i n die Erzäh lung eingebaut sind, sowie Vorstel lungsmuster 
w ie den „Mär t y re r tod fü r das Vater land" veranschaul ichen. A u c h der aus 
der ar is tokrat ischen E t h i k übernommene u n d revo lu t ionär umgewertete 
Begri f f honneur  w i r d h ier zugle ich verwendet u n d nar ra t i v umgesetzt, 
indem er das Ethos pat r io t ischen Soldatentums bezeichnet u n d auf den 
Stolz, an vorderster Front zu kämpfen, ve rwe is t 3 2 . 

D ie umrissene E inbez iehung der nar ra t i ven D imens ion i n begr i f fshi -
storische Untersuchungen erscheint vor a l lem für Begrif fe  von Bedeu-
tung, die pol i t ische u n d soziale Bezugnahmen aufweisen u n d somit als 
konzeptuel le Raster der W i rk l i chke i t swahrnehmung und -beur te i lung 
dienten: also u.a. Begrif fe  w ie despotisme,  tyran,  criminel,  héros, 
civisme,  morale  oder sensibilité,  innocence  u n d vertu.  Ebenso w ie die 
E inbez iehung der media len Verankerungsformen  von Begri f fen  - etwa i n 
B i ldern , Chansons oder i n Theaterstücken - z ie l t ihre Er forschung auf 
die i n der Begriffsgeschichte  ( im Vergleich zur d iachronen En tw i ck l ungs -
perspektive) eher vernachlässigten Z i rku la t ionsweisen von Begri f fen 
i m sozialen und po l i t i schen Raum einer best immten Epoche. Diese -
i m S inn des New  Historicism 33 - „h is tor is t ische" Rekons t ruk t ion der 
Formen u n d Funk t i onen sozio-pol i t ischer Schlüsselbegriffe  i n Gesell-
schaften der Vergangenheit imp l i z ie r t eine we i t dezidiertere Abkeh r von 
der t rad i t ione l len (und i n ih ren Methoden wei tgehend überhol ten) Ideen-
geschichte, als es die etabl ier te Begriffsgeschichte  bisher erkennen ließ. 
Sie schließt die No twend igke i t ein, Begriffe  n ich t wei tgehend isol ier t (als 
atomisierte Einhei ten) u n d i n einer h istor ischen Langzei tperspekt ive zu 
betrachten, sondern als d iskurs ive Begriffsnetze  m i t v ie l fä l t igen med i -
alen und in te rku l tu re l l en Bezügen. Ste l l t man i n diesem Zusammenhang 
die Frage, w ie sich pol i t ische „ Ideen" u n d moral ische Vorstel lungen über 
Begriffe  i n den Köpfen brei ter Sozialschichten festgesetzt haben, so 
gewinn t die Untersuchung ihrer b i l d l i chen u n d erzählerischen Umset -
zungen (bzw. Ar t i ku la t ions formen)  einen zentra len Stel lenwert . Na r ra t i o -

32 Ebenda, Nr. 3, o.S:: „ a u m i l i e u d 'une t roupe de héros q u i ont presque tou -
jours ob tenu l ' honneur de combat t re dans les premiers rangs de l 'armée d u No rd . " 

33 Vgl . h ierzu: The N e w H is to r i c i sm, hrsg. ν. H . A r a m Veeser, New York 1989. 
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n e n s t e l l e n aus d i e s e m B l i c k w i n k e l „ a n t h r o p o l o g i s c h e F a s z i n a t i o n s t y -

p e n " ( H a n s U l r i c h G u m b r e c h t 3 4 ) da r , i n d e n e n s i c h k o l l e k t i v e , b r e i t e n -

w i r k s a m e B e g r i f f e  u n d V o r s t e l l u n g e n i n j e w e i l s h i s t o r i s c h s p e z i f i s c h e n 

A u s f o r m u n g e n k r i s t a l l i s i e r e n . U n d i h r e U n t e r s u c h u n g z e i g t d i e M ö g l i c h -

k e i t a u f , d e n Z u s a m m e n h a n g v o n S p r a c h e u n d p o l i t i s c h e m H a n d e l n , v o n 

S e m a n t i k u n d s o z i a l e r A k t i o n , a u s g e h e n d v o n d e n H a n d l u n g s m o d e l l e n , 

d i e d i e Z e i t g e n o s s e n s e l b s t m i t b e s t i m m t e n p o l i t i s c h e n u n d s o z i a l e n 

B e g r i f f e n  v e r k n ü p f t e n , aus b e g r i f f s -  u n d d i s k u r s a n a l y t i s c h e r S i c h t n e u 

z u d e n k e n 3 5 . 

34 Z u diesem Begri f f ,  der auch fü r die Begri f fsgeschichte  grund legend erscheint, 
Hans Ulrich  Gumbrecht,  ,Das i n vergangenen Ze i ten Gewesene so gut erzählen, 
als ob es i n der eigenen Wel t wäre' . Versuch zur An th ropo log ie der Geschichts-
schreibung, in : Formen der Geschichtsschreibung. Theor ie der Geschichte, hrsg. v. 
Re inhar t Kosel leck u. Jö rn Rüsen, Bd. 4, München 1982, 480 - 513, h ier 483: „ M i t 
dem Terminus ,Faszinat ionstypen' wo l l en w i r i m folgenden auf die Hypothese ver-
weisen, daß metah is tor isch rekur rente Sprechs i tuat ionen aus einem anthropolo-
gisch  konstanten  Gerichtetsein  auf  bestimmte  (na tü r l i ch sehr weite) Themenberei-
che u n d Formen ih rer Vergegenwärt igung hervorgehen." 

35 Vgl . h ie rzu auch den bemerkenswer ten Aufsatz des Soz ia lh is tor ikers Sidney 
Tearow von der Corne l l Un i ve rs i t y m i t dem T i te l »Mentali t ies, Po l i t i ca l Cul tures 
and Col lect ive A c t i o n Formes: Cons t ruc t ing Meanings th rough Ac t i on ' ( im Druck) . 
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Zur historischen Semantik von deutsch/Deutschland 
und Repräsentation  in der französischen 
politischen Publizistik (ca. 1650 - 1820) 

Ein Bericht* 

Von Fred E. Schräder, Paris 

I. Allgemeiner Gegenstandsbereich 

Zurecht ist i n den letzten Jahren darauf h ingewiesen worden, daß i n 
der Geschichte der Po l i t i k u n d der D ip lomat ie der F rühen Neuzei t i m 
und u m das A l te Reich noch erhebl iche Lücken zu schließen sind. Es ist 
auch keineswegs so, als gäbe es zu wenige Quel len fü r diesen Gegen-
stand. Vie lmehr harren viele umfangreiche u n d re la t iv le icht zugängl iche 
Bestände noch ihrer Erschl ießung und Auswer tung. Das g i l t insbeson-
dere fü r französische Mater ia l ien. Lücken bestehen immer noch i m 
Bereich der Po l i t i k - und Dip lomat iegeschichte i m engeren Sinn. Woran 
es we i te rh in durchgängig mangel t , ist eine Sozialgeschichte der Po l i t i k 
und D ip lomat ie i n Europa zwischen dem Westfäl ischen Fr ieden und dem 
Wiener Kongreß. Dies kann auf verschiedenen Ebenen deu t l i ch gemacht 
werden: 

Wie bereits andernorts hervorgehoben 1 , b i lde t sich innerha lb des 
Reichs, an den w ich t igs ten Höfen u n d am Immerwährenden Reichstag, 
aber auch in te rna t iona l e in neues pol i t isches u n d dip lomat isches Perso-
na l heraus. Es zeichnet sich durch eine konstante Präsenz, Schulung, 
Kompetenz und soziale  Systembildung  aus. Das g i l t zunächst für die per-
sönl iche Vernetzung durch Freundschaften und fami l iä re Verbindungen. 
Du rch Mat r imon ia ls t ra teg ien erhal ten Po l i t i k u n d D ip lomat ie e in 
anthropologisches Gerüst, welches ihnen über die wechselnden Anlässe 
und sich ändernden Interessens- u n d Krä f tekonste l la t ionen hinaus eine 
stabi le St ruk tur , eine dauerhafte Kohärenz als „po l i t i sche Klasse" u n d 
die notwendigen Voraussetzungen fü r Sicherhei t , Vertrauen u n d Bere-
chenbarkei t ver leihen, u n d zwar auf einer anderen als der von i h r vertre-

* Pro jek t an der Un ive rs i tä t Paris V I I I , gefördert  von der Vo lkswagen-St i f tung , 
ι Heinz  Schilling,  Höfe u n d A l l i anzen . Deu tsch land 1648 - 1763, Be r l i n 1989, 

103ff.,  148ff.;  Luden Bély,  Les re lat ions in ternat iona les en Europe, X V I I e - X V I I I e 
siècles, Paris 1992, 339ff., 583ff. 
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tenen dynast ischen Ebene. D ie Er forschung dieses Prozesses steht noch 
i n den Anfängen. Selbst die bloße Inventar is ierung des po l i t i schen u n d 
d ip lomat ischen Personals ist noch n i ch t abgeschlossen2. 

Po l i t i k u n d D ip lomat ie werden zu einem spezif ischen System m i t eige-
nen Bezügen u n d eigener Hierarchis ierung. Eine Besonderheit scheint i m 
Vergleich m i t anderen Systemen da r in zu l iegen, daß die innere Hierar -
chis ierung überwiegend t rad i t i one l l auf die dynastische Ordnung und 
Interessenslage ausgerichtet b le ib t . Umgekehr t scheint i n dem Maße, w ie 
die ausschl ießl ich dynastische Interessenspol i t ik mehr u n d mehr i n 
Schwier igke i ten gerät (etwa Erbfolgeprobleme bei intensiver Verschwä-
gerung zwischen den Fami l ien) , e in eigenständiger d ip lomat ischer D is -
kurs n ich t nu r zunehmend Lösungen anbieten, sondern auch durchsetzen 
zu können 3 . 

Diese neue Funk t i onss t ruk tu r fest igt sich also auch ins t i tu t ione l l . Po l i -
t i k und D ip lomat ie unter l iegen einer Professionalisierung,  geben sich 
einen eigenen Gegenstand der fachl ichen Spezial is ierung u n d Intensiv ie-
rung. N i c h t nu r werden übera l l i n Europa Akademien für die Ausb i l -
dung von Verwal tungspersonal gegründet, sondern an a l ten u n d neuen 
Univers i tä ten etabl ieren sich Rechts- u n d Geschichsstudien i m Dienste 
der Po l i t i k als al lgemeine D isz ip l in . A rch i v - u n d B ib l io thekss tud ien 
werden zu ih rer no twend igen Voraussetzung. Daneben b i lden sich staat-
l iche Ins t i tu t ionen der spezial is ierten D ip lomat ie m i t Verwal tungscha-
rak te r heraus. Dies ze i t ig t eine interne Z i r k u l a t i o n u n d Hierarch is ierung 
schr i f t l i cher  Vorgänge 4 . 

H ie rdurch k o m m t es zu spezifischen  Korpusbildungen.  Po l i t i k schlägt 
sich i m Zuge ihrer Professional is ierung  auf drei Ebenen nieder: 

- pr ivate Niederschr i f ten,  Korrespondenzen, persönl iche Arch ive und 
Nachlässe; 

2 I ch verweise auf d ie einschlägige laufende Forschungsarbei t von Bernd 
Jeschonnek an der H is tor ischen Kommiss ion zu Ber l in . Daß aus den Quel len noch 
v ie l zu erschließen ist, zeigt bee indruckend Eckhard  Buddruss,  Französische 
Deu tsch landpo l i t i k 1756 - 1789, (Veröff.  d. Inst . f. Europ. Gesch. 157), Ma inz 1995. 

3 Fred  E. Schräder,  Le Sa in t Emp i re roma in germanique dans les représenta-
t ions européennes, in : Revue germanique in te rna t iona le 1 (1994), 83 - 106. 

4 Fü r die französische D ip l oma t i e vgl . : Recuei l des Ins t ruc t ions données aux 
ambassadeurs et min is t res de France depuis les Traités de Westphal ie jusqu 'à la 
Révo lu t ion française pub l ié sous les auspices de la Commiss ion des archives d ip l o -
mat iques au Min is tè re des Affaires  étrangères, Paris 1884 - 1983; Camille Piccioni, 
Les premiers commis des affaires  étrangères au X V I I e et au X V I I I e siècles, Paris 
1928; A. Salomon,  Les Alsaciens employés au Min is tè re des Affaires  étrangères à 
Versail les au X V I I e et au X V I I I e siècles, in : Revue d 'h is to i re d ip loma t ique 45 
(1931), 449 - 4 7 2 ; Reper to r ium der d ip lomat ischen Vertreter a l ler Länder seit dem 
Westfäl ischen Fr ieden (1648), hrsg. v. L u d w i g B i t t ne r u. L o t h a r Groß, O ldenbu rg / 
B e r l i n 1936; Jürgen  Voss,  Un ivers i tä t , Geschichtswissenschaft u n d D ip l oma t i e i m 
Ze i ta l te r der Au f k l ä rung : Johan Dan ie l Schöp f l i n (1694 - 1771), München 1979. 
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- einer Pub l i z i s t i k als gelehrte u n d in te l lek tue l le Öf fent l ichkei t ,  deren 
Zugang durch Ausb i l dung u n d in te l lektuel les Vermögen beschränkt ist 
u n d die ansonsten ak t ive w ie passive Tei lnahme zuläßt; 

- einer in ternen admin is t ra t i ven Öf fent l ichkei t ,  deren Zugang u n d 
ak t ive /pass ive Tei lnahme nach Ausb i ldung , F u n k t i o n u n d Hierarch ie 
gef i l ter t  u n d regul ier t w i rd . 

Diese Ebenen s ind notwendigerweise aufeinander bezogen. Der p o l i t i -
sche Appara t n i m m t etwa die univers i täre u n d akademische Öf fent l ich-
ke i t ebenso aufmerksam wahr, w ie er ak t i v i n sie einzugrei fen sucht. 
Dies ist n i ch t nu r e in Versuch, die öffent l iche  Me inung zugunsten der 
eigenen Po l i t i k zu beeinflussen, sondern dies hat eben gerade auch nach 
den Regeln der Wissenschaft zu geschehen. Personelle Übergänge vom 
Bereich der un ivers i tären Öf fent l ichke i t  i n den admin is t ra t i ven Rahmen 
der D ip loma t ie s ind keine Ausnahmen, sondern durchaus üb l i ch . 

D ie Räume te i len zudem die Gemeinsamkei t ihres Mediums, ihrer 
Spuren u n d ihres Resultats: Schr i f t l i chke i t .  Sie schaffen  jewei ls e in 
Korpus eigenen Charakters: w ie die Pub l i z i s t i k eine „ B i b l i o t h e k " u n d 
einen M a r k t der Veröf fent l ichungen  m i t Wör terbüchern u n d anderem 
Referenz werken sowie Nachlässe hervorbr ingt , so erzeugt die A d m i n i -
s t ra t ion ein A rch i v von Anweisungen, Ber ichten, Korrespondenzen u n d 
anderen Schr i f ts tücken. Jedes Korpus ist der Sache nach ein Bezugs-
u n d Orient ierungsystem, das sich m i t den anderen überschneiden u n d i m 
E inze l fa l l darauf verweisen kann. 

Zunächst geht es u m die historische  Semantik  dieses  Raumes im weite-
sten Sinne,  d .h . die Gesamtheit der Formen, m i t deren H i l fe i n diesem 
System S inn generiert, mod i f i z ie r t  u n d insbesondere etwa aus K o n t i n -
genz oder überraschenden, n ich t vorhergesehenen Konste l la t ionen ent-
standenen Anomien m i t „ regu lärem" S inn vermi t te l t werden 5 . I n diesem 
umschr iebenen Bereich sol l we i t e rh in danach gefragt werden, was 
Deutschland  u n d was deutsch  heißt. 

5 Niklas Luhmann, Gesel lschaft l iche S t r u k t u r u n d semantische Trad i t ion , in : 
ders., Gesel lschaf tsst ruktur  u n d Semant ik . S tud ien zur Wissenssoziologie der 
modernen Gesellschaft, Bd. 1, F r a n k f u r t / M .  1993, 9 - 71. E ine al lgemeinere Über -
sicht g ib t Peter  Schöttler,  Menta l i tä ten , Ideologien, Diskurse. Z u r sozialgeschicht-
l i chen Themat is ie rung der „ d r i t t e n Ebene" , in : Al l tagsgeschichte. Z u r Rekons t ruk -
t i o n h is tor ischer Er fahrungen u n d Lebensweisen, hrsg. v. A l f L ü d t k e , F r a n k f u r t / 
M. 1989, 85 - 136. Grund legend u n d wegweisend fü r Quel len u n d methodische 
Fragen: Rolf  Reichardt,  E in le i tung , in : H a n d b u c h po l i t i sch-soz ia ler Grundbegr i f fe 
i n F rank re i ch 1680 - 1820, hrsg. v. R. Reichardt u. Eberha rd Schmi t t , Hef t 1/2, 
München 1985, 39 - 148. 
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II. Drei Forschungsansätze im Vergleich 

I n die histor ische Semant ik f l ießen eine ganze Reihe von Voraussetzun-
gen u n d Vorarbei ten ein, die h ier n i ch t al le i n extenso dargestel l t zu 
werden brauchen (soziologischer Funk t iona l i smus, Wissenssoziologie i n 
Frankre ich u n d Deutschland, H is tor iograph ie des „ou t i l lage menta l " , 
Begriffsgeschichte).  Doch sol len die w ich t igs ten Voraussetzungen u n d 
Annahmen des Projekts i n den wesent l ichen L i n i e n dargestel l t u n d 
er läuter t werden. 

Wenn von histor ischer Semant ik die Rede ist, dann setzt das voraus, 
daß es einen Zusammenhang g ib t zwischen - sprachl ichen, aber n ich t 
ausschl ießl ich sprachl ichen - Zeichensystemen u n d Gesellschaftsver-
fassungen i m weitesten Sinne, die sich i n Veränderungen bef inden. Daß 
überhaupt ein solcher Zusamenhang exist ier t , w i r d v ie l le icht am deut-
l ichsten dadurch plausibel , daß ein Bezeichnetes i m Zeichensystem als 
S inn erfahren  w i rd . Es g ib t of fensicht l ich  Grenzen dessen, was als 
s innvo l l er lebt w i rd . Innerha lb dieser Grenzen f indet Gener ierung von 
S inn statt . 

1. Das Prinzip  der  Geschichtlichen  Grundbegriffe 

Das Pr inz ip der Geschichtlichen  Grundbegriffe  ( im folgenden: GG) 
geht davon aus, daß sich geschicht l iche Er fah rung  i n den verschiedenen 
Sprachen - e inschl ießl ich ihrer Übersetzungen - niedergeschlagen hat. 
Es macht Lei tbegr i f fe  der geschicht l ichen Bewegung zum Gegenstand 
der geschicht l ichen Forschung. Das schließt die Diskurse der Quel len-
sprache als „Metapher der Geschichte, die erkannt werden so l l " , aus-
d rück l i ch m i t ein. Es handel t sich u m Begrif fe  über Verfassung, gesell-
schaft l iche u n d pol i t ische Organisat ion, entsprechende Wissenschaften, 
pol i t ische Bewegungen u n d Schlagworte, dominierende Berufsgruppen 
u n d soziale Schichten, „ ideologisch anspruchsvol le Kernbegr i f fe  u n d 
Ideo log ien 6 . " 

D ie le i tende Fragestel lung steht unter dem Zeichen der Auf lösung der 
a l ten und der Ents tehung der modernen (europäischen/west l ichen) Welt 
auf der Ebene der Geschichte ihrer begr i f f l ichen  Erfassung, u n d zwar als 
Bewußtwerdung der Moderne. Es geht also u m Begriffe,  die den sozialen 
u n d po l i t i schen Umwandlungsprozeß erfassen bzw. von i h m betroffen 
werden. Ausd rück l i ch handel t es sich weder u m eine Genese des po l i t i -

fi Reinhart Koselleck,  E in le i tung , in : Geschicht l iche Grundbegr i f fe .  Histor isches 
L e x i k o n der po l i t i sch-soz ia len Sprache i n Deutsch land, hrsg. v. Ot to Brunner, 
Werner Conze u. Re inhar t Kosel leck, Bd. 1 - 7 , S tu t tga r t 1972 - 92, h ier Bd. 1, 
X I I I - X X V I I . 
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sehen u n d sozialen Vokabulars, noch u m eine l ingu is t isch abgestützte 
pol i t ische Semant ik ; dies b le ib t ausdrück l i ch anderen Forschungsprojek-
ten vorbehalten. 

D ie Fragestel lung schließt die - inzwischen bestät igte - Vermutung ein, 
daß sich seit M i t t e des 18. Jahrhunderts e in t iefgrei fender  Bedeutungs-
wande l klassischer Topoi vol lzogen habe, daß alte Worte neue Sinnge-
hal te bekommen haben oder auch neue Begrif fe  geprägt worden seien, 
wobe i die Übergänge f l ießend sind. Reinhar t Kosel leck prägt h ie r fü r  den 
Begri f f  der „Sat te lze i t " , der eine Epochenschwel le bezeichnet. Es handel t 
s ich u m einen deu t l i ch a r t i ku l ie r ten Ev idenzwande l der Begriffe.  Erst 
seitdem fa l len auch für uns Begr i f f l i chke i t  u n d Begrei fbarkei t  zusam-
men. 

2. Die systemtheoretische  Problemstellung 

W i r d etwa bei Reinhar t Kosel leck das, was sich i n Europa verändert , 
m i t Begri f fen  w ie „moderner Staat " oder „ M o d e r n i t ä t " umschrieben, 
wobe i man an das Problembewußtsein der Zeitgenossen anknüpf t , so 
besitzt nach N ik las L u h m a n n ein solches Vorgehen ke in expl iz i tes theo-
retisches Fundament dieser E n t w i c k l u n g u n d geht nach „ A r t einer geho-
benen Tatsachenforschung" vor. L u h m a n geht das Problem von v ier 
Seiten her an 7 : 

- Gesel lschaft l iche S t ruk tu r u n d Semant ik fa l len bei i h m als Kon tex t 
von „ S i n n " zusammen. 

- Er charakter is ier t den Transformationsprozeß  als einen Übergang zur 
funk t iona len Dif ferenzierung,  was i m übr igen b is lang geschicht l ich 
nu r i m Okzident geschehen bzw. von i h m ausgegangen sei. 

- D ie soziale Gener ierung von S inn ist bei i h m ablesbar nach den K r i t e -
r ien von P laus ib i l i tä t u n d Evidenz, u n d das heißt h ier wesent l ich 
durch Konsensbi ldung, als Selekt ionsweisen der Ideenevolut ion. 

- Ideenevolut ion f indet durch in te l lek tue l le Techniken w ie Dis tanz u n d 
Abs t rak t i on statt , aber auch i m a l l täg l ichen Umgang selbst. Vor a l lem 
In te l lek tue l le b r ingen derart evolut ionäre Var ia t ionen an, welche dann 
erprobt werden. 

„Ke ine Erkenntn is kann über das hinausgehen, was fü r Systeme mög-
l i ch i s t " , konstat ier t Luhmann . Den wissenssoziologischen Z i r k e l löst er 
dadurch, daß er den Kreis i n Tei lstrecken auf te i l t u n d jewei ls als 
Geraden behandelt . Bei der Selekt ion von E in fä l len komme es darauf an, 

7 Niklas Luhmann, Gesel lschaf tsst ruktur  u n d Semant ik . S tud ien zur Wissens-
soziologie der modernen Gesellschaft, Bd. 1, F r a n k f u r t / M .  1993, Kap . 1 u n d 2. 

4 Zeitschrift  für Historische Forschung, Beiheft 21 
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daß „der kommun ika t i ve Er fo lg i n der sozialen Gemeinschaft der K u n d i -
gen und Interessierten" einsetzt, wobe i es zu starken Verschiebungen i n 
der Ze i t zwischen erstem Auf t re ten u n d Wi rkungsent fa l tung kommen 
kann. W ich t i g h ierbei ist, daß es eine soziale Gemeinschaft g ib t , welche 
ausdrück l i ch die Semant ik „p f leg t " , d .h . t rad ier t , überprü f t ,  verändert , 
modi f iz ier t ,  var i ier t , zusammenhäl t . 

Z u m Problem, fremde (d.h. auch: vergangene) Systeme zu lesen u n d zu 
verstehen, füh r t  L u h m a n n insbesondere aus: 

„Es fehl t einerseits eine hinreichende Abs t rak the i t des begr i f f l ichen 
Apparates, die eine Analyse fernl iegenderer  [sie!] K u l t u r e n überhaupt 
erst ermögl icht ; andererseits aber auch eine Theorie der Evo lu t i on des 
Gesellschaftssystems", u m genauer anzugeben, „ i n welchen H ins ich ten 
u n d weshalb Denkvoraussetzungen sich geändert haben" . A u f die Frage, 
„ob „moderne" Begrif fe  oder Vorverständnisse überhaupt geeignet sind, 
das Denken fernl iegender  Zei ten u n d Gesellschaften zu erschließen; ob 
dieses Denken überhaupt zugängl ich sein k a n n " , antwor te t L u h m a n n 
m i t der Erk lä rung , es seien zunächst „vo r a l lem die Komp lex i t ä t des 
Gesellschaftssystems u n d die Kont ingenz seiner Operat ionen, deren Ver-
änderung m i t Änderungen der Semant ik beantwor te t w i rd . M a n kann 
das begreifen u n d dami t auch die Dis tanz zu f remdem Denken begreifen, 
n ich t aber auf G r u n d moderner Prämissen konkre t ,so denken w ie ' . " 

A n t w o r t e n auf Komp lex i t ä t sieht L u h m a n n i n systembezogenen Di f fe-
renzierungen. E r unterscheidet zwischen 

- segmentärer  Differenzierung  (B i ldung gleicher E inhei ten, einander 
ähnl iche Systeme, etwa nach Fami l ien , Geschlechtern, Dörfern) ; 

- stratifikatorischer  Differenzierung  (E in te i lung nach ungle ichen 
Schichten, die i n te rn dann wieder - etwa nach Fami l ien - segmentär 
di f ferenziert  sind, H ierarch is ierung i m Gesamtsystem m i t Offenheit 
von oben nach unten); 

- u n d funktionaler  Differenzierung  (Tei lsystembi ldungen nach no twend i -
gen Funk t i onen ohne Hierarchis ierung, wobe i die Teilsysteme zwar 
einen Funk t i onsp r ima t erhalten, der aber gesamtgesel lschaft l ich n ich t 
ins t i tu t iona l is ie rbar oder sonst durchsetzbar ist). 

D ie Teilsysteme s ind umgekehr t auch n ich t gesamtgesel lschaft l ich 
geregelt. Ihre einzige Beziehung zur Gesamtgesellschaft besteht i n der 
notwendigen F u n k t i o n des Teilsystems. 

Es g ib t Zwischenformen des Gesellschaftssystems, das dann an mehre-
ren Dif ferenzierungsarten  te i lhat . So erscheint die ständische Gesell-
schaft als ein Kompromiß zwischen Sch ich tb i l dung und Funk t ionsor ien-
t ierung. I m Pr inz ip gehört eine Person nu r einer Schicht an, welche ihre 
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Iden t i tä t ist. Mischexistenzen erweisen sich dadurch als problemat isch, 
„ w e i l zu v ie l Erwar tungsha l tungen an der Person hängen, die ohne 
Sch ich t index nu r ein pr ivates I n d i v i d u u m wäre" . 

D ie Verb indung zur h is tor ischen Semant ik ste l l t L u h m a n n über die 
Dekompos i t ion des Sinnbegrif fes  her, u n d zwar i n drei Schr i t ten: 

- S inn ist e in „Überschuß an imp l i z ie r ten Verweisungen auf anderes, der 
zu selekt iven Vorgehen i n a l lem anschließenden Er leben u n d Hande ln 
zw ing t " . S inn organisiert Se lekt iv i tä t . 

- Komp lex i t ä t setzt e in System unter Selekt ionsdruck, es steht unter 
Streß. Komp lex i t ä t schafft  s ich n u n semantische Korre la te i n den e in-
zelnen Sinndimensionen, i n denen eine Trennung des Selekt ionsspiel-
raums angenommen werden kann. 

- D ie die Transformat ion  zeitgenössisch beglei tenden Konzepte u n d 
Theor ien können ve rmut l i ch n ich t die Transformat ion  selbst analysie-
ren und vers tänd l ich machen, beispielsweise i n der Französischen 
Revolut ion. 

Eine Semant ik , die ke in te i lsystemstrukturel les Fundament , d .h . keine 
funk t iona le Spez i f ika t ion besitzt (als „eigenständige Ideenevolut ion") , ist 
„au f bloßen Formenverbrauch angewiesen". Evo lu t i on k o m m t zur Refle-
x i o n über sich selbst u n d fragt nach K o n t i n u i t ä t u n d D iskon t i nu i t ä t , 
geht h ier selektiv, schematisch vor. L u h m a n n möchte danach fragen, 
„was i n der Änderung K o n t i n u i t ä t garant ie r t " . 

3. Die Fragestellung  des Handbuchs  politisch-sozialer  Grundbegriffe 
in Frankreich,  1680 - 1820 

Das Handbuch  ( im folgenden: HPSG) k n ü p f t an die Er fahrungen der 
GG, aber auch an den Ansatz Luhmanns an, geht jedoch i n einigen 
wesent l ichen Punk ten sowohl i m theoret ischen Ansatz w ie i n der p rak -
t ischen Durch füh rung  darüber hinaus. Zunächst exist ieren Ansätze 
(Gumbrecht , Reichardt), die i m Anschluß an die phänomenologische Wis-
sensoziologie (Schütz, Berger) von einer Ko inz idenz von „Typus " i m w is -
senssoziologischen u n d „Bedeutung" i m lebenswel t l ichen Kon tex t ausge-
hen 8 . W ich t i g ist h ier vor al lem, daß sich über „Typen" eine gesellschaft-
l iche Transformat ion  vo l lz ieht , welche zwar durch die A k t i o n der i n der 
Geschichte handelnden Ind i v i duen stat t f indet , jedoch von ihnen n ich t 
notwendigerweise u n d i n ih ren effekt iven  Formen gewol l t oder gesteuert 
ist. Das entspr icht i n etwa der durkhe imschen De f i n i t i on des „ f a i t 
socia l" , t ransponier t auf die Ebene der h istor ischen Semant ik . 

8 Reichardt,  E i n l e i t ung (Anm. 5), 66 - 68. 

4 
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Entscheidend ist nun, daß das H P S G die begr i f f l iche  Transformat ion 
n ich t als eine mehr oder weniger widerspruchslose E inhe i t konz ip ier t , 
sondern - ausgehend von den hef t igen französischen zeitgenössischen 
K o n f l i k t e n u m den ,Mißbrauch der Wörter ' ( „ l 'abus des mots") als 
Gegenstand u n d M e d i u m sozialer u n d pol i t ischer Auseinandersetzungen 
n ich t nu r theoret ischer u n d in te l lektuel ler , sondern auch schichten- u n d 
klassenspezif ischer A r t . Derar t k o m m t n ich t nu r die gepflegte Semant ik , 
sondern auch die bre i ter Volksschichten i n den B l i ck . U n d n i ch t zuletzt 
w i r d - zumindest dem Ansatz nach - über die Wort felder  h inaus n ich t 
nu r nach in te l lek tue l le r Systemat ik , sondern vor a l lem nach Diskursen 
u n d Vorste l lungswel ten gefragt,  die i n enger Wechselbeziehung zu kom-
plexen, sich oftmals widersprechenden und überschneidenden gesell-
schaf t l ichen u n d po l i t ischen Prax is formen stehen. 

I I I . Eingrenzungen des Gegenstandes und der Fragestellung 

1. Eigen-  und Fremdwahrnehmung 

Die Ents tehung eines Nat ionalbewußtseins i n Deutsch land wurde b is-
lang i n der pol i t ischen, Geistes- u n d Kul turgesch ichte i m wesent l ichen als 
e in innerdeutscher Prozeß i m Spannungsfeld zwischen gelehrtem Kosmo-
pol i t ismus, aufk lärer ischer  Öf fent l ichkei t ,  Französischer Revolut ion, 
Reichsverfassung, Staatsverfassungen i m Reich, Gesel lschaf tskr i t ik u n d 
deutscher - n i ch t zuletzt l i terar ischer - K u l t u r beschrieben. E i n B l i c k ins 
Aus land oder von außerhalb der Grenzen d ient bestenfalls dem Vergleich, 
u m sowohl die E inz igar t igke i t der deutschen Ku l tu r landscha f t  als auch 
die „Verspätung" i n der po l i t i schen nat iona len Iden t i tä t zu belegen. 

Tatsächl ich aber ist die jewei l ige nat ionale Verfasssung i m Anschluß 
an Ot to H in tze n ich t nu r als Resultat innerer Auseinandersetzungen, 
sondern auch als Ergebnis der Beziehungen m i t dem Aus land zu lesen 
u n d zu verstehen 9 . Letzteres g i l t insbesondere für den pol i t ischen, recht-
l ichen, d ip lomat ischen u n d mi l i tä r i schen Bereich. Der fremde B l i c k auf 
e in Land , die fremde Einschätzung einer Na t iona l i tä t , das fremde Zuge-
ständnis oder die fremde Verweigerung von al lgemeinen u n d besonderen, 
spezif ischen Verfassungsstrukturen  gehören wesent l ich m i t zur Kons t i t u -
t i o n von Staaten u n d Nat iona l i tä ten . I m Ex t remfa l l  kann sie to ta l ver-
weigert werden, w ie i m Fal le Polens. Sie k a n n gar n ich t i n Frage gestel l t 
werden, w ie fü r England. Nation  k a n n auch eine eigene Kr ise durch lau-
fen und sich schl ießl ich gegen den Rest Europas stellen, w ie i m Fal le des 
revolut ionären Frankreichs. Fremd Wahrnehmung u n d Fremdeinschät-

9 Otto  Hintze,  Staat u n d Verfassung. Gesammelte Abhand lungen zur a l lgemei-
nen Verfassungsgeschichte, Gö t t i ngen 1970. 
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zung erscheinen derart als Anzeiger europäischer Kräf teverhäl tn isse  i n 
ihrer Dif ferenz  untereinander, vor a l lem aber als Ind ika to ren der Selbst-
einschätzung u n d zugle ich als Signale offener  u n d schwelender K o n -
f l ik te . 

Was Deutsch land angeht, so stehen bereits vor dem Dre iß ig jähr igen 
Kr ieg die Reichsverfassung, die Reichsinst i tu t ionen, die dynast ischen 
Interessen, die Machtst rategien der Reichsstände i m M i t t e l p u n k t des aus-
ländischen Interesses. Dieses ist zunächst ganz p rak t i sch geleitet: Es sol l 
die Mög l i chke i ten der Po l i t i k fü r Kr ieg, Fr ieden u n d Friedensschlüsse 
aussondieren. Sowei t theoretische Fragen w ie die der Souveräni tät ange-
sprochen werden, so beziehen sie sich entweder auf diesen außenpol i t i -
schen Bereich, oder aber sie verweisen auf den inneren K o n f l i k t - u n d 
Diskussionszusammenhang zurück, indem sie Vergleiche suchen. Das g i l t 
fü r die Rezept ion deutscher Verhältnisse bei den Monarchomachen 
ebenso w ie bei der Fr iedensideologie oder der Polysynodie. Der Prax is-
bezug verankert die F remdwahrnehmung zugle ich i n die europäische 
u n d die jewei l ige innenpol i t ische M a c h t p o l i t i k 1 0 . 

D ie entsprechenden doppel t (d.h. nach innen und  nach außen) gegen-
standsbezogenen Arbe i ten beschränken sich aber n ich t ausschl ießl ich 
auf ihre exp l i z i ten po l i t ischen Aufgabenstel lungen. V ie lmehr können sie 
als Quel len auch fü r andere Zusammenhänge als d ie jenigen dienen, 
welche ihre Au to ren i m Auge hatten. D ie Texte s ind sowohl Produkte als 
auch Referenzkorpus  für eine Gruppe von Jur isten, Theoret ikern, P rak t i -
ke rn der Po l i t i k u n d der D ip lomat ie . P r inz ip ie l l s ind weder die Texte 
noch das Personal auf best immte Landesgrenzen reduziert , auch w e n n 
dies i m E inze l fa l l vo r kommt (geheime Ins t ruk t ion) . Selbst bei der En t fa l -
t ung einer aufk lärer ischen  Öf fent l ichkei t  i m 18. Jahrhunder t m i t einer 
entsprechenden pub l iz is t ischen Produk t i on b le ib t das Textkorpus 
zunächst auf eine sehr schmale u n d homogene Schicht von sich profes-
sional is ierenden Rechtstheoret ikern, Po l i t i kern , D ip lomaten, Wissen-
schaft lern beschränkt. D ie außerhalb dieser sozialen Schicht l iegenden 
Popula t ionen kommen bestenfalls als Objekte ins B i ld . 

D ie Texte gehorchen best immten Normen u n d Regeln ihrer In ten t iona-
l i tä t , aber auch von ihrer recht l ichen Log i k u n d ver recht l ich ten A rgu -

10 Klaus  Malettke,  A l tes Reich u n d Reichsverfassung i n französischen Trak ta ten 
des 17. Jahrhunder ts , i n : Deu tsch land u n d F rank re i ch i n der F rühen Neuzei t . 
Festschr i f t  f ü r He rmann Weber z u m 65. Geburtstag, hrsg. v. He inz Duchha rd t u. 
Eberhard t Schmi t t , München 1987, 221 - 2 5 8 ; Winfried  Dotzauer,  M a c h t - P o l i t i k -
D ip lomat ie . Gedanken über die Neud imens ion ie rung der Verständniskategor ien 
der französischen Deu tsch land -D ip loma t i e nach 1648, in : ebenda, 331 - 359. Z u r 
europäischen D imens ion vgl . die e inschlägigen A rbe i t en von K a r l O tmar von 
Are t in , Hans Fenske, He inz Duchhard t , Man f red Spieker, A n t o n Sch ind l ing , 
Heinz Sch i l l i ng sowie die ä l teren Pub l i ka t i onen von Erns t Kaeber, K u r t von 
Raumer, Bernhard von Vietsch. 
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menta t ionss t ruk tu r her. Bereits dies üb t auf das Personal einen normie-
renden Z w a n g aus. H i n z u kommen die Prozesse der Reihung, der Sedi-
ment ierung, der no twend igen Referenz auf das Korpus und der E inha l -
t ung best immter argumentat iver u n d rhethor ischer Regeln. A u f dieser 
Grundlage können Begriffe,  Begr i f fskomplexe  u n d ko l lek t i ve w ie i n d i -
v iduel le E inste l lungen mi tge führ t  werden, welche erst e inmal gar n ich t 
i m bewußten Interesse der handelnden Personen u n d Parteien l iegen 
müssen. A ls Korpus g ib t eine derart ige Textsediment ierung eine h in re i -
chende Quellenbasis fü r die Analyse dessen ab, was innerha lb dieser 
sozialen Schicht gleichsam ko l l ek t i v gedacht w i rd , deren Grenzen sich 
ab der M i t t e des 18. Jahrhunderts zunehmend öffnen,  ohne jedoch ihre 
Inst rumente der Selekt ion u n d des F i l terns zu verl ieren. 

M a n kann von der Arbei tshypothese ausgehen, daß i n dem po l i t i s ch / 
d ip lomat ischen Sch r i f t t um von ca. 1650-1820 , welches sich d i rek t u n d 
ind i rek t m i t Deutsch land beschäft igt , über den jewei ls unmi t te lba ren 
Gegenstand u n d Anlaß, über die d i rekte Entsche idungsf indung der 
jewei l igen Einze lschr i f t  h inaus insgesamt zugle ich ein semantisches Fe ld 
dessen aufgebaut w i r d , was deutsch  heißt u n d sei. Genaugenommen 
kann keine einschlägige Schr i f t  ohne dieses semantische Fe ld auskom-
men, von i h m etwa abstrahieren. Denn gerade dadurch, daß P o l i t i k / 
D ip lomat ie es immer konkre t m i t einzelnen Reichsständen zu t u n haben, 
steht die Dif ferenz  zu dem, was Deutschland  als ganzes repräsentiert , 
immer m i t i m B l i ck fe ld des Interesses. Es geht erst e inmal u m die Di f fe-
renz zwischen den Reichsständen, zwischen ihnen u n d dem Kaiser, z w i -
schen a l len w iederum u n d den Reichs inst i tu t ionen; doch schl ießl ich geht 
es auch u m das Verhäl tn is als dieser Elemente zu einem Deutschland, 
welches w o h l als En t i t ä t vorschwebt, ohne i n einzelnen oder auch i n der 
Summe dieser Elemente der Reichsst ruk tur oder der E inze lpo l i t i ken auf-
zugehen. 

Dabe i handel t es sich durchaus n i ch t u m eine bloß imaginäre En t i tä t . 
V ie lmehr versucht die europäische D ip loma t ie sich selbst exp l i z i t dar-
über k larzuwerden, was Deutschland  sei. Dieses Bemühen schlägt sich i n 
v ie len Einzelanalysen einer regelrechten „Deu tsch landkunde" nieder, die 
selbst für die europäische Po l i t i k vergleichsweise abgelegene Themen w ie 
Sprache, Dia lekte , Ikonographien, Brauch tum, Hera ld ik , Geographie, 
Bebauungsmethoden, Fami l iens t ruk tu ren , Essensgewohnheiten behan-
deln. H ie r ist n ich t nu r nach dem „pos i t i ven" I nha l t der Beobachtungen 
u n d der Schlußfolgerungen zu fragen, sondern auch nach den Ha l tungen 
u n d den Erwar tungen, m i t denen solche Untersuchungen eingegangen 
u n d durchgeführ t  werden. 

Trotz der Rea lpo l i t i k , die sich m i t den einzelnen Reichsständen u n d 
dem Reich selbst beschäft igt ; u n d auch t rotz der Tatsache, daß das Reich 
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mehr einschließt u n d begreif t  als das, was i m eigent l ichen Sinne deutsch 
ist (eben auch nichtdeutsche Bevö lkerung m i t anderen Sprachen u n d 
Sit ten), ist Deutschland  eine En t i t ä t , die s ich n ich t unmi t te lba r pos i t iv 
- etwa rech t l i ch -po l i t i sch - darste l l t oder von außen dargestel l t w i r d . 
Stattdessen l iegt sie sozusagen als negative E inhe i t , auch unausgespro-
chen, a l l diesen Arbe i ten zugrunde. 

2. Was  heißt  deutsch,  Deutschland,  Nation? 

Mehrere Feststel lungen l iegen zunächst auf der Hand. „Deu tsch" ist i n 
der Frühen Neuzei t ke in nat ionaler Begr i f f  i m Sinne des 19. u n d 
20. Jahrhunderts. E r ist m i t dem A l t e n Reich verbunden, ohne i n i h m 
aufzugehen (und umgekehrt) . Ethnische, aber auch ku l tu re l le oder auch 
nu r sprachl iche Iden t i tä ten s ind über „deutsch" nu r schwer herzustel len. 
„Deu tsch land" besi tzt keine festen Grenz l in ien (was i m übr igen auch fü r 
Nachbar länder, insbesondere für F rankre ich g i l t ) 1 1 . „Deu tsch" steht 
umfangslogisch of fensicht l ich  über den Reichsständen, bezeichnet eine 
Gemeinsamkei t (auch von außerhalb des Reichs gesehen). Das Verhäl tn is 
zwischen „Deu tsch land" u n d Reich (und zwar auch n icht -deutschem 
Reich), zwischen „Deu tsch land" u n d den Reichsständen, zwischen 
„Deu tsch land" u n d den deutschen Terr i to r ien außerhalb des Reichs 
(Preußen), das Verhäl tn is schl ießl ich zum rest l ichen Europa ist zeitgenös-
sisch wei tgehend ungeklär t . 

Das g i l t n ich t nu r aus deutscher oder Reichsperspektive. Was unter -
scheidet beispielsweise brandenburgisch-preußische oder österreichisch-
habsburgische Po l i t i k aus französischer  Sicht? Was ist von Versailles aus 
„Deu tsch land" , was „deutsch" , was versteht es unter seiner „po l i t i que 
al lemande"? U n d w ie verhäl t sich aus dieser f remden Perspekt ive 
„Deu tsch land" zu den Reichsständen? Was schl ießl ich w i r d unter „deu t -
scher N a t i o n " vorgestel l t , w ie verhäl t sich „Deu tsch land" zu den Nieder-
landen u n d zur Schweiz, w ie w i r d „Deu tsch land" m i t anderen , ,- län-
dern" u n d „ - re i chen" vergl ichen, welche Funk t i onen werden dem Reich 
i m europäischen Kon tex t zugetei l t? 

Diese Fragen s ind b is lang n ich t systematisch behandel t worden. V ie l -
mehr hat die H is tor iograph ie i m wesent l ichen einerseits quel lenor ient ier t 
einen pragmat isch-pos i t iv is t ischen Umgang m i t diesem Problem 
gepflegt, andererseits m i t s t i l is t ischen M i t t e l n der sprachl ichen Imma-
nenz der Zeitgenossen zu arbei ten verstanden. Dies k lammer t die h is to-
r isch-semant ischen Problemstel lungen erfolgreich  aus, ohne sie indessen 
selbst zu lösen. 

n Vgl . Michel  Foucher, L ' i nven t ion des frontières, Paris 1986, 90 - 145. 
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Bei der Behand lung dieser Probleme sol l vermieden werden, die na t io -
nalstaat l iche E n t w i c k l u n g des späten 18. u n d des 19. Jahrhunderts 
gleichsam als h istor ischen Hei lsweg vorzugeben u n d nachzuzeichnen. 
Umgekehr t sol l gerade der Gegebenheit Rechnung getragen werden, daß 
unter den Zeitgenossen des 17. u n d 18. Jahrhunderts auch i n den L ä n -
dern der Begr i f f  der Nation  innenpo l i t i sch vö l l i g zerst r i t ten ist, die i n 
Deutsch land geradezu als lei tende Beispiele der „k lassischen" Na t iona l -
s taatsb i ldung angesehen werden, so etwa gerade F rank re i ch 1 2 . 

Umgekehr t muß darauf Wert gelegt werden, daß i m zeitgenössischen 
Repräsentat ionsfeld das ganze Spek t rum der Vorstel lungen und der po l i -
t ischen sowie sozialen Opt ionen dessen, was deutsch,  Deutschland, 
Nation,  Europa  repräsent iert , herauszuarbei ten u n d i n seinem jewei l igen 
Kon tex t zu belegen. Dieser kann ein außen-, aber auch ein i nnenpo l i t i -
scher sein u n d jewei ls ganz unterschiedl iche Argumente stützen. 

Erst aus diesen Zusammenhängen kann w iederum herausgestel l t 
werden, aus welchen Gründen u n d i n welchen Zusammenhängen 
best immte Vorstel lungen u n d Opt ionen von Deutschland  u n d von Nation 
jewei ls erfolgreich  werden u n d sich durchsetzen können, während andere 
of fensicht l ich  i n best immten entscheidenden Konste l la t ionen schwächer 
s ind u n d sich n ich t behaupten können. 

IV. Zum Verhältnis von politischer Ideengeschichte 
und sozialgeschichtlicher Semantik: das Beispiel Repräsentation 

Arbe i ten auf dem Gebiet der h istor ischen Semant ik s ind gleichsam 
subversiv u n d immer wieder für Überraschungen gut. Bei ih ren Untersu-
chungen t reten n ich t selten Sachverhalte zutage, die sonst i n der 
Geschichtsforschung unbeachtet b le iben oder mangels entsprechender 
Fragestel lung gar n ich t i n Erscheinung t reten können. Dies w iederum 
ver langt i n mehrfacher  H ins i ch t eine besondere Sensib i l i tä t semantischer 
Analysen. Z u r Verdeut l ichung ein konkretes Beispiel : der Begr i f f  der 
politischen  Repräsentation (représentation)  i m Frankre ich des Anc ien 
Régime u n d der Revo lu t i on 1 3 . 

Zunächst scheint es sich u m einen einfachen Begri f f  zu handeln. I n 
der Geschichte der po l i t i schen Ideen k a n n mühelos eine L i n i e von ver-

12 Wer von den Prätendenten König,  E ta ts généraux, Par lements, A d e l denn n u n 
w i r k l i c h die Nation  repräsentiere, ist fü r e inen k r i t i sch -konserva t i ven Rechtstheo-
re t i ker w ie L i ngue t u m die Jah rhunder tm i t t e etwa ganz ungek lä r t ; vgl . Simon-
Nicolas-Henri  Linguet, Tableau de l 'é ta t po l i t i que actuel d u globe, Paris 1778, 13. 
- Z u r P rob lemat i k aus führ l i ch : L 'E ta t et les pouvoi rs , hrsg. v. And ré Burguière u. 
Jacques Revel, Paris 1989, 271 ff. 

13 Aus A rbe i t en des Verfassers  z u m HPSG: représentation  politique,  tiers  état , 
communes, assemblée. 
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fassungstheoretischen K lass ikern (Hobbes, Locke) bis heute gezogen 
werden, u n d zwar bis zur ak tue l len po l i t ischen A l l tagsprax is . Dieser 
Posi t ion scheint po lar eine andere gegenüberzustehen, welche (übrigens 
einigermaßen selbstwidersprüchl ich) Repräsentation  g rundsätz l ich ab-
lehnt u n d bestenfalls Delegat ion m i t impera t i vem Manda t zuläßt (J.-J. 
Rousseau) bzw. ebenso grundsätz l ich an der U top ie einer d i rek ten Demo-
kra t ie festhält (K. Marx) . 

Diese letzte Posi t ion erscheint i n der Geschichte der sozialen Bewegun-
gen als „ l i n k s " , i m Gegensatz zum „Feuda l ismus" und mögl icherweise 
auch noch „Kap i t a l i smus " zumindest i n der ideengeschicht l ichen Selbst-
dars te l lung als zukunf tszugewandt , m i t u top ischem Überschuß neue 
Hor izonte eröffnend.  Das hat vor a l lem dami t zu tun, daß sie sich eben 
selbst i n der h is tor ischen Perspekt ive derart exponier t einschätzt. Mehr 
noch, sie verschafft  s ich ihre eigene His tor iograph ie m i t spezif ischen 
Beur te i lungskr i te r ien u n d -maßen. So erscheinen etwas Robespierre u n d 
Mara t als r ichtungsweisend fü r fo r tschr i t t l i che  Kräf te ,  die sich le tz t l i ch 
aber n ich t hät ten durchsetzen können, w e i l sie geschicht l ich „ zu f r üh " 
auf getreten seien. So etwa i n ganz groben Zügen e in ideen- u n d p o l i t i k -
historisches B i ld , das na tü r l i ch eine ganze Reihe von Verfeinerungen 
erhal ten h a t 1 4 . 

Tatsächl ich erweist s ich bei genauerer Bet rach tung die Geschichte der 
politischen  Repräsentation  als we i t komplexer. E ine Analyse der D iskus-
sionen i m Anc ien Régime u n d i n der Revo lu t ion zeigt, daß sich h in te r e in 
u n d demselben Begr i f f  un ter den Zeitgenossen vö l l i g unterschiedl iche, 
gegensätzliche Vorstel lungen, Erwar tungsha l tungen, Praxisbezüge u n d 
Handlungsmuster verbergen, un ter anderem: 

- Repräsentation  als recht l iches Verhäl tn is der Ste l lver t re tung einer 
Person; 

- Repräsentation  als Vorste l lung i m Sinne von „vors te l l ig werden" , u m 
B i t ten , Wünsche, Forderungen vorzutragen; 

- Repräsentation  als Vorste l lung i m Sinne einer in te l lek tue l len Le is tung 
von Abs t rak t ionen ; 

- Repräsentation  als gesel lschaf t l ich-pol i t ische K o n s t r u k t i o n eines 
corpus f i c t um oder corpus myst icum, das mögl icherweise i n einem 
„Übergang" wieder vergegenständl icht w i r d , e twa i n einer Person des 
Monarchen. 

I m letzteren F a l l kann sie als apologetisches Mode l l des absolu t is t i -
schen Staates dienen. Sie w i r d dann aber von Tei len der ju r i s t i sch 

14 Typischerweise w i r d m i t Zuordnungen u n d Charakter is ie rungen gearbeitet , 
welche einzelne Personen, Gruppen u n d Posi t ionen sozia lgeschicht l ich kennze ich-
nen, e twa als „ bü rge r l i ch " usw. 
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geschulten Funk t ionse l i ten - unter Einschluß von Tei len des Adels - auf-
genommen, die m i t der po l i t ischen Synthese des Königs systematisch 
„unzu f r ieden" sind. D ie Argumenta t ions log ik des corpus f i c tum löst sich 
h ier von dessen Personal is ierung u n d wächst derart über den ursprüng-
l ichen Konst i tu t ionszusammenhang der Monarch ie h inaus zur Assemblée 
nat ionale. 

A l le rd ings stel l t die permanente Rekons t ruk t ion des corpus f i c tum 
Volk/Nation  du rch politische  Repräsentation  zunächst bereits an die 
Repräsentanten als neue pol i t ische Klasse in te l lek tue l le u n d mentale 
Anforderungen,  denen sie n ich t durchgängig u n d ohne Selbstwidersprü-
che gewachsen sind. Das erk lä r t die langen Debat ten i n den Assemblées, 
i n denen immer wieder u m Begr i f fsk lärung  gerungen w i rd , u n d das 
erk lä r t auch die h ier unangefochtene u n d sogar regelmäßig gesuchte 
Au to r i t ä t einzelner Theoret iker w ie Sieyès und Roederer i n diesen 
Fragen. 

Haben bereits viele der ju r is t i sch geschulten Repräsentanten ihre 
Schwier igke i ten i m Umgang m i t dem A b s t r a k t u m Volk  /Nation,  welches 
sie als Assemblée selbst generieren und reproduzieren, so b le ib t es durch 
al le Schichten der städt ischen und länd l i chen Bevö lkerung h indu rch erst 
recht unverständl ich. H ie r hängt man überwiegend we i te rh in dem t rad i -
t ione l len Repräsentat ionspr inz ip an, welches eine unmi t te lbare , persönl i -
che Beziehung per Delegat ion zum Souverän herstel l t , der sich als sol-
cher eben dadurch erweist, daß er eine entsprechende integrat ive Synthe-
seleistung herzustel len i n der Lage ist. So sehr die E inberu fung der 
Generalstände u n d die B i l d u n g der Nat iona lversammlung auch von einer 
regelrechten Welle des populären Enthusiasmus getragen werden, eben-
sosehr werden anschließend die unbegre i f l ichen neuen Machenschaften 
u n d Techniken dieser Versammlung m i t zunehmendem Miß t rauen u n d 
dem Verdacht des Verrats am Volk begleitet. Wenn dieses an den - aus 
systematischer Sicht un logisch danebenstehenden - K ö n i g als wei teren 
Repräsentanten der N a t i o n appel l ier t , so erscheint das schlagend als 
Bevorzugung eines persönl ichen Verhältnisses gegenüber einer undurch -
schaubaren po l i t i schen Abs t rak t ions techn ik der Assemblée. Es handel t 
s ich also von „ l i n k e r " Seite u m die For t füh rung  von Repräsentat ions-
p rak t i ken u n d -Vorstel lungen aus der a l ten Gesellschaft, a l lerdings unter 
den neuen Verhältnissen ihres Wegfalls. Das füh r t  zu S i tua t ionen m i t 
E lementen der Verzwei f lung am Begri f f ,  wenn etwa be im Föderat ionsfest 
von 1790 die „Vertreter des Volkes" von den „Vert retern des Volkes" 
empfangen werden oder das empir ische Volk - Vertreter der Commune -
die „Vertreter des Volkes" - die Repräsentanten der Assemblée - manu 
m i l i t a r i „beschützen", d .h . darüber wachen, daß die „wah ren " Interessen 
des Volkes n ich t „ver ra ten" werden. H ie r stoßen u n d pra l len ganz unter-
schiedl iche Vorstel lungs- u n d Hand lungswel ten unter denselben Begr i f -
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fen aufeinander,  schaukeln sich gegenseitig zum Bürgerkr ieg hoch, bis 
zur Erschöpfung. 

Aus histor isch-semant ischer Sicht besteht derart eine regelrechte 
Invers ion zur Ideengeschichte: D ie „ fo r tschr i t t l i che"  Posi t ion ist tatsäch-
l i ch der Sache nach eine der feudalen Praxis, u n d die zeitgenössisch 
manchmal als „Reakt ionäre" denunzier ten „Despoten" u n d „Ty rannen" 
s ind zumindest insofern echte Revolut ionäre, als sie das corpus f i c t um 
„ N a t i o n " n ich t wieder i n einer Person (vorher: des Monarchen) verkör-
per l ichen, sondern daran als Abs t rak t i on festhalten wol len. I n dieser 
Immanenz erscheint das Régicide auch als vö l l i g konsequent. 

Es w i r d fast ein Jahrhunder t an wei teren Bürgerkr iegen u n d die Er fah-
rung mehrerer autor i tärer Regimes brauchen, bis i n einer A r t ko l l ek t i ven 
Lernprozesses diese „moderne Herrschaf t  von Abs t rak t i onen" (Marx) 
akzept ier t u n d die Technik der Repräsentat ion als pol i t ische Praxis e in-
geübt sind. Erst i n der I I I . Repub l i k s tabi l is ier t u n d begreif t  sich F rank -
re ich als Na t ion : m i t einem ganzen, neuerfundenen Zeichensystem der 
Arch i tek tur , Denkmäler - n ichts anderes heißt „ l i eux de mémoire" - , 
Ri ten, eine eigene His tor iographie, welche al le auf die pol i t ische Reprä-
sentat ion der I. Repub l i k verweisen, al lerdings erwei ter t u m die I ns t i t u -
t i on eines Präsidenten. 

Daran anschließend stel l t s ich eine ganze Reihe von Fragen. So ist z .B. 
deut l ich, daß die Verk lammerung von Na t i on u n d Repräsentat ion etwa i n 
Deutsch land n ich t zustandekommt u n d sogar bis zum Untergang des 
Kaiserreichs - eines Fürstenbundes - offensiv  un terbunden werden soll. 
Daneben s ind Begrif fe  von Nation  n ich t notwendigerweise mi te inander 
kompat ibe l , können manchmal n i ch t mi te inander kommuniz ieren. M a n 
muß ebenfalls fragen, w a r u m ein Tei l der po l i t i schen E l i te des revo lu t io -
nären Frankreichs, die, obschon überwiegend ju r is t i sch geschult, immer 
wieder Probleme m i t der inneren Log ik , der Systemat ik von Repräsenta-
t i on hat, genau diese vergleichsweise kompl iz ier te , auch in te l l ek tue l l 
aufwendige, ganz u n d gar unpopuläre Fo rm pol i t ischer Herrschaf t  sucht 
und m i t Gewal t auch durchsetzen w i l l . M a n muß m i t anderen Worten 
nach der Funk t i ona l i t ä t dieses spezif ischen Modus pol i t ischer Vergesell-
schaf tung fragen, u n d zwar spezif isch fü r dieses Frankre ich i n seiner 
Geschichte. Das w i r d an anderer Stel le zu verhandeln sein. Doch eines 
ist bereits h ier deut l ich : D ie Selbsterklärungsmuster  der po l i t i schen 
Ideengeschichte helfen h ier n i ch t weiter, stehen sogar einer Lösung i m 
Wege. Vie lmehr wären auch sie als Tei l der gepflegten Semant ik noch 
einer h istor ischen Analyse zu unterz iehen u n d wäre jewei ls nach ihrer 
sozialgeschicht l ichen Funk t i ona l i t ä t zu suchen. 

* * * 
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Fü r das oben beschriebene Pro jekt heißt es, aus diesen Er fahrungen 
Lehren zu ziehen. N i c h t nu r ist eine H is tor iograph ie zu h inter f ragen, 
welche „deu tsch /Deu tsch land" i n eine teleologischen Perspekt ive einer 
angebl ich „no rma len" , von Eng land oder F rankre ich gleichsam muster-
gü l t i g vorgegebenen Nat iona ls taatsgründung setzt, sondern auch eine 
ganze T rad i t i on der Selbst typ is ierungen for tschreibt ,  die durchaus bis 
heute den B l i c k verstel len. Das Beispie l der Repräsentation  zeigt, 
welche t iefgrei fenden  Unterschiede zwischen sozia lh is tor isch-semant i -
schen Untersuchungen pol i t ischer Begrif fe  samt der dami t verbundenen 
Vorstel lungs- u n d Handungswel ten u n d der Geschichte ihrer Ideen ex i -
stieren. S icher l ich w i r d die H is tor iograph ie entsprechend dieser Komp le -
x i t ä t alles andere als einfacher.  Mögl icherweise bietet sich h ier aber auch 
eine neue Chance zur Ref lex ion ihrer selbst. 
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Vergleichende Begriffsgeschichte 
dargestellt am Beispiel Demokratie 

V o n P i m d e n Boe r , A m s t e r d a m 

I c h m ö c h t e m i t e i n e m l a n g e n Z i t a t b e g i n n e n , i n d e m d i e V e r s p r e c h u n -

g e n u n d d i e P r o b l e m e e i n e r v e r g l e i c h e n d e n G e s c h i c h t e d e r B e g r i f f e  a u f 

b e w u n d e r n s w e r t e W e i s e u m s c h r i e b e n w e r d e n . I m J a h r e 1833 b e f i n d e t 

s i c h A l e x i s de T o c q u e v i l l e a u f e i n e r Re ise i n E n g l a n d . S e i t e i n e m M o n a t 

i s t e r d a u n d b e m ü h t s i c h , so g u t w i e m ö g l i c h , a l l e B e v ö l k e r u n g s s c h i c h -

t e n k e n n e n z u l e r n e n , i n d e m e r d e n M e n s c h e n a l l e r s o z i a l e n u n d p o l i t i -

s c h e n G r u p p i e r u n g e n z u h ö r t . E r i s t n a c h E n g l a n d g e k o m m e n i n d e r 

Ü b e r z e u g u n g , daß d ieses L a n d n a h e d a r a n sei , i n das E l e n d e i n e r g r o ß e n 

R e v o l u t i o n g e s t ü r z t z u w e r d e n ; a b e r se ine M e i n u n g h a t s i c h i n d i e s e r 

H i n s i c h t g e ä n d e r t . T o c q u e v i l l e s c h r e i b t : 

„ S i on appel le révo lu t i on tou t changement cap i ta l apporté dans les lois, toute 
t rans fo rmat ion  sociale, toute subs t i t u t i on d ' u n p r inc ipe régulateur à un autre, 
l 'Ang le ter re est assurément en état de révo lu t ion , car le principe  aristocratique 
q u i est le p r inc ipe v i t a l de sa cons t i t u t i on perd chaque jou r de sa force et i l est 
probable que le principe  démocratique  aura pr is sa place. Ma is si on entend par 
révo lu t ion u n changement v io len t et brusque, l 'Ang le te r re ne me paraî t pas 
mûre pour u n semblable événement. E t je vois même b ien des raisons de penser 
qu 'e l le (ne) le soit jamais. 

E n Angleterre, u n n o m i l lus t ré est u n g rand avantage q u i donne u n g rand 
orguei l à ce lu i q u i le porte, mais en général, on peut d i re que l 'a r is tocra t ie est 
fondée sur la richesse, chose acquérable  et non sur la naissance q u i ne l 'est pas. 
D ' o ù i l résulte qu 'on vo i t en Angle ter re où l 'a r is tocra t ie commence, mais i l est 
impossib le de d i re où elle f i n i t . . . 

L a différence  entre la France et l 'Ang le te r re sur ce po in t ressort de l ' examen 
d ' un seul mo t de leur langue. Gent leman et gent i lhomme ont év idemment la 
même or ig ine, mais gent leman s 'app l ique en Angle ter re à tou t homme b ien 
élevé, quel le que soit sa naissance, tand is qu 'en France gen t i lhomme se d i t que 
d ' u n noble de naissance. L a s ign i f i ca t ion de ces deux mots d 'o r ig ine commune 
est devenue si di f férente  par suite de l 'é ta t social des deux peuples. A u j o u r d ' h u i 
i ls sont absolument in t radu is ib les , à moins d 'employer une pér iphrase. 

Cette remarquable grammat ica le en d i t p lus que de très longs ra isonnements 1 . " 

ι Alexis  de Tocqueville , Voyages en Angleterre, I r lande, Suisse et Algér ie, hrsg. 
v. Jacob Peter Mayer u. A n d r é Jard in , (Tocquevi l le, Œuvres, papiers et correspon-
dance 5/2), Paris 1958, 36 - 37. 
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Tocquevi l le konf ron t ie r t  uns m i t dem Ke rn unseres Problems, bei dem 
ich Ebenen unterscheide. D ie erste Ebene b i l den die Konzepte der h is to-
r ischen Analyse: Das ar is tokrat ische neben dem demokrat ischen Pr inz ip , 
beide einander ob jek t i v gegenübergestellt. Nach Tocquevi l le s ind es w is -
senschaft l iche Begrif fe  der soziologischen Analyse, begr i f f l iche  Werk-
zeuge des His tor ikers u n d des Soziologen. Es b le ib t die ewige Frage: Ist 
es mögl ich, e in wissenschaft l iches Vokabular zu schaffen,  objekt iv, m i t 
neutra len Termin i zur Beschreibung u n d zur Analyse einer Gesellschaft? 
Ähne ln der H is to r i ke r u n d der Soziologe n ich t immer mehr dem Baron 
von Münchhausen, der dem Sumpf zu ent r innen sucht, indem er sich am 
eigenen Schöpf hochzieht? Schl ießl ich ist es doch so, daß jede A n w e n -
dung der analyt ischen Konzepte von vornhere in einer gewissen Wel tan-
schauung, einer gewissen histor ischen In te rpre ta t ion verpf l ichtet ist. 

A u f der zwei ten Ebene ist die Frage angesiedelt, was für e in Verhäl tn is 
zwischen den Worten u n d den D ingen besteht. W i r d die soziale Verfas-
sung eines Volkes m i t adäquaten Worten wiedergegeben? Ha t das soziale 
Vokabular die F u n k t i o n eines gesel lschaft l ichen Spiegels? 

D ie d r i t te Ebene beschäft igt sich m i t dem Vergleich der Konzepte i n 
verschiedenen Sprachen, u n d das ist e in Thema des vor l iegenden Bandes. 
Wenn w i r von den Problemen dieser Ebene sprechen, sol l ten w i r n ich t 
vergessen, daß andere Fragen der h istor ischen Methodologie u n d ihre 
Konzepte m i t den vorher genannten Ebenen verbunden sind. 

Z u m Vergleichen braucht man vergleichbare Begriffe.  Das s ind i n unse-
rem Fa l l Begriffe,  Worte, die u rsprüng l i ch ähnl iche Bedeutung hatten. 
I ch sehe ke inen anderen Weg, wenn w i r uns n ich t i n Abs t rak t ionen ver-
l ieren wol len, und gebe das Beispiel einer vergleichenden Geschichte 
v ie ldeut iger Begriffe,  die man e igent l ich vermeiden sollte. I n den 
Geschichtlichen  Grundbegriffen,  dem e indrucksvol len sozialen u n d po l i -
t ischen Lex i kon , werden grundsätz l ich deutsche Begrif fe  der Neuzei t 
untersucht ; h inzu kommen jedoch jewei ls E in führungen über die gr iech i -
sche und die lateinische He rkun f t  der Begriffe,  ferner  Bemerkungen über 
ihre Geschichte während des Mi t te la l te rs sowie gelegent l ich verglei-
chende Erörterungen. 

Der führende Herausgeber dieses Lex ikons, Reinhar t Kosel leck, hat 
vorgeschlagen, eine Studie der Äqu iva lenzen i n den verschiedenen euro-
päischen Sprachen zu erarbeiten. E r nennt z.B. als funk t iona le Äqu i va -
lenzen das französische Wort Nation  u n d den deutschen Begri f f  fü r  Staat 
u n d auch das deutsche Volk.  Außerdem hat er angeregt, i n ähnl icher 
Weise das deutsche Worte Geschichte  als Äqu iva lenz des französischen 
Begriffs Révolution"  zu in terpret ieren 2 . Das ist aber eine A r t des H ine in -
interpret ierens! Nach meiner Me inung führ t  das zu nichts, man sol l te da 
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sehr zurückha l tend sein. Für eine vergleichende Begriffsgeschichte  sol l te 
man sich auf Worte u n d ident ische Begrif fe  al lgemeiner He rkun f t  oder 
auf Worte i n ihrer d i rek ten semantischen Über t ragung, d. h. auf Überset-
zungen, konzentr ieren. I ch möchte n ich t nu r eine E ingrenzung des zu 
vergleichenden sprachl ichen Mater ia ls , sondern auch eine Beschränkung 
des Untersuchungszei t raums vorschlagen. E ine vergleichende Begriffsge-
schichte, w ie ich sie verstehe, sol l te mehr synchronisch als d iachronisch 
vorgehen. Aber auch dann w i r d man m i t einem al lgemeinen Problem 
konf ront ier t ,  w ie ein scharfer  Angr i f f  von John Pocock, diesem großen 
H is to r i ke r der po l i t i schen Ideen, dem Verfechter  der Ideas in context, 
gegen die deutsche Begriffsgeschichte  ze ig t3 . 

Pocock bezieht k rä f t i g Ste l lung gegen das, was er „den Tunne l " nennt , 
u n d mein t dami t den Ansatz der deutschen Begriffsgeschichte:  Sie sei 
eine abstrakte und megadiachrone His tor ie . Fre i l ich , so we i t i ch Pocock 
kenne, beherrscht er das Deutsche n i c h t . . . U m so mehr sol l te man sich 
der t iefen K l u f t des gegenseitigen Mangels an Verständnis bewußt sein, 
die zwischen der deutschen u n d der engl ischen His tor ikerschu le besteht. 
I ch möchte m i t Nachdruck auf die Tatsache hinweisen, daß es i n der ver-
gleichenden Geschichte w i r k l i c h no twend ig ist, sich chronologisch zu 
beschränken u n d solche abgegrenzten Per ioden zu untersuchen, i n denen 
deut l i ch verwandte En tw i ck l ungen stat t f inden, oder besser noch: i n 
denen es reale Beziehungen zwischen zwei Sprachen g ib t , z .B. du rch 
Korrespondenz oder du rch Übersetzungen. 

U m n ich t i m Abs t rak ten zu verharren, gebe ich ein Beispiel . Es bet r i f f t 
e in gelehrtes u n d akademisches Wort , das i n a l len Ländern, ja sogar i n 
der ganzen Welt begegnet. E i n Wort gr iechischer Herkun f t ,  das zu unse-
rem geist igen Erbe gehört. Aber seien w i r auf der H u t : griechische Her-
kun f t besagt n ich t , daß al le Sprachen das Wort aus gr iechischer (oder 
lateinischer) Quelle ent lehnt haben; oft k o m m t das Wort über das I ta l ie -
nische oder das Französische, romanische Sprachen also, wo es schon 
längst geläuf ig war, i n die germanischen Sprachen, ins Deutsche, Eng l i -
sche oder Nieder ländische. I n dieser H ins ich t ähneln sich viele nat ionale 
Lex ika . Indem sie einen Ausdruck i n der nat iona len Sprache verzeichnen 

2 Reinhart  Koselleck,  Vorwor t , i n : Geschicht l iche Grundbegr i f fe .  Histor isches 
L e x i k o n der po l i t i sch-soz ia len Sprache i n Deutsch land, hrsg. v. Ot to Brunner, 
Werner Conze u. Re inhar t Kosel leck, Band 7, S tu t tga r t 1992, V I I I ; ders.,  Revolu-
t ion, Rebel l ion, Au f ruhr ,  Bürgerkr ieg, in : ebenda, B a n d 5, 1984, 653 - 788, h ier 
725 ff. 

3 John G. A. Pocock,  Concepts and Discourses: A Dif ference i n Cul ture? Com-
ment on a Paper by M e l v i n Richter, in : The Mean ing of H is to r i ca l Terms and Con-
cepts. N e w Studies on „Begr i f fsgeschichte" ,  hrsg. v. H a r t m u t L e h m a n n u. M e l v i n 
Richter (German H is to r i ca l I ns t i t u te Washington, DfC., Occasional Paper 15), 
Wash ington 1996, 47 - 58. Der Ausd ruck Ideas  in Context bezieht s ich auf d ie 
g le ichnamige Reihe der Cambr idge Un ive rs i t y Press. 
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und zugle ich seinen gr iechisch- late in ischen Ursp rung angeben, suggerie-
ren sie eine d i rekte Lehnb i ldung . Aber dieser E ind ruck kann falsch sein. 
So war i m Nieder ländischen zwar der französische E in f luß i n einigen 
geist igen Bereichen besonders groß; doch ist eine „ in te r lex ika l i sche" 
Vorgehens weise erforder l ich,  u m die Idole der nat iona len Lex iko log ie i n 
ihre Schranken zu weisen. I ch beziehe m ich auf die Untersuchungen von 
Franz Joseph Meissner, der von „Hochwer tbegr i f fen" ,  von Konzepten 
hohen Wertes spr i ch t 4 . E r hat recht, wenn er nachdrück l i ch die No twen-
d igke i t in ter lex ika l ischer Untersuchungen betont. 

Ein Beispiel: Das Wort Demokratie 

I n nat iona lem Kon tex t ist das Wort Demokratie  mehrfach Forschungs-
thema gewesen. M a n vergleiche etwa Hans Maiers Be i t rag zum deut-
schen5 u n d Horst D ippe ls A r t i k e l zum französischen Sprachbereich 6 . 
Besonders Hans Maiers sehr ausführ l icher  u n d sachverständiger Be i t rag 
ist eine Begriffsgeschichte,  welche die D iachron ie akzentuier t . Es ist legi -
t im , die Beutungsgeschichte dieses Wortes für einen langen Ze i t r aum i m 
nat iona len Kon tex t zu untersuchen; u m sie aber i m in ternat iona len K o n -
tex t zu vergleichen, sol l te man sich auf eine enger begrenzte Epoche 
beschränken. 

Das Wort Demokratie  habe ich ausgewählt , w e i l i ch glaube, daß die 
nieder ländische Sprache i n gewissem Sinne eine europäische Rol le i n der 
Popular is ierung des Konzeptes Demokratie  - demokratisch  u n d des 
Begriffspaares  DemokratieIAristokratie  gespielt ha t 7 . Es handel t s ich 
u m gelehrte Begriffe,  die zu vu lgären Begri f fen  degeneriert sind, zu po l i -
t ischen Parolen m i t a l l ih ren Unschärfen und ih rem Mangel an Nuan -
cen -- ungeeignet als analyt ische Konzepte, aber sehr w i r kungsvo l l als 
Sch impfwor te i n funk t iona len Parolen strei tender Parteien oder als 
Losung kr iegerischer Staaten. 

4 Franz  Joseph Meissner,  Demokra t ie - En ts tehung u n d Verbre i tung eines in ter -
na t iona len Hochwer twor tes m i t besonderer Berücks ich t igung der Romania, S tu t t -
gar t 1990. 

5 Hans Maier,  Demokra t ie , in : Geschicht l iche Grundbegr i f fe  (Anm. 2), Bd. 1, 
1972, 821 - 873. Siehe auch als ausführ l ichere  Tei lvers ion ders.,  Z u r neueren 
Geschichte des Demokrat iebegr i f fs ,  in : Theory and Pol i t ics. Theor ie u n d Po l i t i k . 
Festschr i f t  z u m 70. Geb. von Car l Joach im Fr iedr ich , hrsg. v. K laus von Beyme, 
Den Haag 1971, 127 - 161. 

6 Horst  Dippel, Démocrat ie , Démocrates, in : H a n d b u c h po l i t i sch-soz ia ler 
Grundbegr i f fe  i n F rank re i ch 1680 - 1815, hrsg. v. Rol f Reichardt u. Eberhard 
Schmi t t (Anc ien Régime, A u f k l ä r u n g u n d Revo lu t ion 10), He f t 6, München 1986, 
57 - 97. 

7 Siehe auch den äl teren A r t i k e l von Robert  R. Palmer,  Notes on the use of 
the w o r d „democracy" , 1789 - 1799, in : Po l i t i ca l Science Quar ter ly 68 (1953), 
203 - 226. 
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I n den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts, i n der letzten Phase der 
Repub l i k der Vereinigten Nieder lande, s ind i m Regierungssystem, die 
Begriffe  Demokratie  u n d Aristokratie  zu banalen F loskeln verkommen. 
Aber es besteht ein großer Untersch ied i m Schicksal u n d i n der F u n k t i o n 
der beiden Worte. Demokrat  ist e in posi t iver Begr i f f  geworden, e in 
Begri f f  der Se lbs t ident i f i ka t ion ; Aristokrat  dagegen wurde ein abwerten-
der Begrif f ,  e in Sch impfwor t .  I m Nieder ländischen w ie i m Flämischen 
begegnet man den Worten Demokratie  u n d Aristokratie  i n der Volksspra-
che schon i m 16. Jahrhunder t . Das berühmte viersprachige L e x i k o n 
( lateinische und griechische Wör ter m i t einer französischen u n d f l äm i -
schen Interpretat ion) von 1562 g ib t für „Democra t ia " folgende De f in i -
t ion : „ L e gouvernement qu 'un peuple a de soy et de sa républ ique, sans 
avoir autres supérieurs (hors des officiers  par l u i é tab l i z ) 8 " . Der Begri f f 
Aristokratie  w i r d hier n i ch t genannt. D ie L e x i k a des 17. Jahrhunder ts 
def in ieren i h n neut ra l als „gouvernement des plus considérables de 
l ' E t a t " , während sie Demokratie  als „gouvernement popu la i re " u m -
schreiben. I h r Beispielsatz lautet : „ les peuples l ibres a iment la démo-
cra t ie " ; das A d j e k t i v demokratisch  er läutern sie an der Schweiz: „ le 
Canton de Zü r i ch forme u n gouvernement démocrat ique" ; u n d die Wor t -
ve rb indung Aristo-démocratie  umschreiben sie als „gouvernement par ta-
gée entre la noblesse et le peuple comme en Ho l lande" . 

D ie Neuauf lagen der L e x i k a i n den Nieder landen wiederho len diesel-
ben Beispiele sowohl während des ganzen 18. Jahrhunderts w ie auch i n 
den 1790er Jahren u n d noch nach der Französischen Revolut ion. Dieser 
Befund zeigt e inmal mehr, w ie sehr man L e x i k a mißt rauen sollte, oder 
genauer: w ie oft es no twend ig ist, das N iveau des Lex ikons vom Niveau 
der a l l täg l ichen Umgangssprache zu unterscheiden. Z u gleicher Ze i t 
scheinen die Lex i ka den E ind ruck zu erwecken, als ob n ichts geschehen 
sei: Sie geben eine „h is to i re immob i l e " der Begriffe.  Ger r i t Paape, der 
Del f ter Fayencehersteller, der als pat r io t ischer A k t i v i s t während der 
Ereignisse der 1780er Jahre eine Haupt ro l le spielte, er innert sich 1798 an 
folgende merkwürd ige Begriffsgeschichte: 

„ H e t w o o r d aristocraat had z ieh o n t w i k k e l d to t een i jzeren handgranaat , waaro-
ver iedereen naar bel ieven kon beschikken. De naam aristocraat  w e r d een ver-
sch r i kke l i j ke scheldnaam. A ls men iemand aan veracht ing en, toenmaals moge-
l i j ke , vervo lg ing w i l d e overgeven, smeet men ze naar de kop. A l w ie enig gezag 
of macht over een ander had en daar m i n of meer m i s b r u i k maakte, l iep altoos 
gevaar om als aristocraat te worden afgeschi lderd 9 . " 

8 D i c t i o n a r u m Tetraglot ton, A n t w e r p e n 1562, s.v. democrat ia ; außerdem z.B. 
Pierre  Marin, D i c t i onna i re françois et ho l landois composé sur le D ic t i onna i re de 
l 'Académie Française, Neudruck , Ams te rdam 1793. 

9 Gerrit Paape, De onverbloemde geschiedenis van het Bataafsch pa t r io t t i smus, 
De l f t 1798, z i t ie r t nach S. R. E. Klein, Patr io ts Republ ikan isme, Po l i t ieke cu l t uu r 
i n Neder land, 1766 - 1787, Diss. U t rech t 1995, 170. 

5 Zeitschrift  für Historische Forschung, Beiheft 21 
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( „Das Wor t Aristokrat  w a r zur eisernen Handgranate geworden, über das jeder 
nach Bel ieben verfügen konnte. D ie Bezeichnung Aristokrat  wu rde e in schreck-
l icher Schimpfname. Wenn m a n jemand der Verachtung und, damals, mögl icher 
Ver fo lgung ausl iefern wo l l te , w a r f  m a n i h m dieses Wor t an den Kopf . Jeder, der 
Gewal t oder Mach t über jemand ausübte u n d dies mehr oder weniger miß-
brauchte, l ie f immer Gefahr,  als Aristokrat  angeprangert zu werden." ) 

Ganz anders das Schicksal des Wortes Demokrat  i m Nieder ländischen. 
Zunächst wa r es ein gelehrtes Wort, e in Terminus der po l i t ischen Ana -
lyse, neutra ler Beschreibung. A ls am Ende des 16. Jahrhunderts der Le i -
dener Human is t Paulus Meru la i n einem Essay über die Jagd erk lären 
w i l l , w a r u m die Hirsche i n der Schweiz verschwunden sind, sagt er: 
„ [ . . . ] su lcx vweroorzakende der inwoonderen Démocrat ie, de we lkcke 
een yder de Jaght v r i j is toe la tende 1 0 . " ( „D ie Ursache ist der Demokra t ie 
der E inwohner zuzuschreiben, die jedermann berecht igt , die Jagd aus-
zuüben".) 

Dieser neutra le Wortgebrauch erscheint symptomat isch; denn meistens 
hat te der Begr i f f  Demokratie  als Umschre ibung einer po l i t ischen Regie-
rungsform i m Nieder ländischen vor dem 19. Jahrhunder t wen ig Bewun-
derer. Heutzutage ist die Demokratie  das universale Ideal, nu r wenige 
Po l i t i ke r sprechen sich öf fent l ich  dagegen aus. Aber vor den Revolu t io-
nen am Ende des 18. Jahrhunderts hat te die Demokratie  als pol i t isches 
System sehr wen ig Anhänger. A u c h der Mythos der athenischen Demo-
kratie  s tammt aus dem 19. Jahrhunder t . I n der klassischen H is tor iogra-
phie ist es aber n ich t die Demokratie,  sondern das Idea lb i l d der sparta-
nischen Aristokratie,  das die überragende Ste l lung e inn immt . I n den 
Vereinigten Nieder landen der 1780er Jahre benutzten die Zeitgenossen 
das Begri f fspaar  Aristokratie  I Demokratie  zur Beschreibung gesellschaft-
l icher und pol i t ischer Gegensätze, aber die Inte l l igentesten unter ihnen 
waren sich sehr w o h l bewußt, daß diese Begriffe  ke inen theoret ischen 
Wert hat ten, sondern dazu dienten, die w i r k l i c h e n Interessen zu verhü l -
len. Wie ein n ieder ländischer Patr iz ier i m Jahre 1786 schrieb (übrigens 
auf Französisch): „ O n d i t que la cabale est divisée en aristocrates et 
démocrates. Les chefs du pa r t i sont certainement tous aristocrates [ . . . ] 
Quand les magistrats ont tâché de gagner le peuple, leur faveur n 'a été 
que passagère, parce qu 'on entrevoyai t l ' in térê t personnel dans toutes 
leurs démarches 1 1 . " 

N u r 10 Jahre später ist Demokrat  zum Schlüsselbegrif f  eines po l i t i -
schen Programms geworden, al lerdings eines z ieml ich al lgemeinen und 

1 0 Placaten ende ordonnancgen op 't s tuck van de Wi ldernissen, Tweede boeck 
i nhoudende . . . I ach t - bed ry f . . .  i n ordre ende Neder landtsche sprake ghebraght 
deur P a u l l u m Meru lam, 's Gravenhage 1605, 78. 

11 Br ieven en Gedenkschr i f ten van Gi jsber t Karel ' .van Hogendorp, Band 2, 's Gra-
venhage 1866, 54 - 58. 
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anfangs auch unk la ren Programms: De Demokraten  lautet der T i te l einer 
Amsterdamer Zei tschr i f t ,  die von einer k le inen Gruppe von Menschen 
herausgegeben w i rd . Es mag über t r ieben sein, dies eine pol i t ische Bewe-
gung zu nennen, aber es erscheint doch symptomat isch fü r den Wi l l en 
zur eigenen I d e n t i t ä t 1 2 . Anschl ießend, während des Übergangs zum 
19. Jahrhunder t , als die Nachwehen der Revo lu t ion zur Ruhe kamen, 
sol l ten die komplementären Begriffe  Demokratie  ! Aristokratie  zum kon -
zeptuel len Werkzeug der po l i t ischen u n d zugle ich der h istor ischen Ana -
lyse werden. So konnte Tocquevi l le i n den 30er Jahren des 19. Jahr-
hunderts den Gegensatz zwischen dem aristokratischen  u n d dem demo-
kratischen  Geist doppel t nutzen - n i ch t nu r für die histor ische 
Beschreibung, sondern auch für die Analyse der sozialen Verhältnisse 
seiner eigenen Gegenwart. Dies geschah i n den 40er Jahren, also gerade 
kurz bevor der Begr i f f  Demokratie  als pol i t ische Losung durch den A u f -
schwung der Utop ie u n d durch wachsende Aufmerksamke i t  für die 
An l iegen der bre i ten Bevölkerung neuen Spannungsgehalt bekam. Doch 
die Verb indung von po l i t i schem Traum und po l i t ischer W i r k l i c h k e i t i n 
der Zwe i ten Französischen Repub l i k wa r noch kurz leb iger als die der 
1790er Jahre. U n d 1848 hat te man die Rol le des Bahnbrechers vergessen, 
n iemand er innerte sich mehr an die revo lut ionären Auseinandersetzun-
gen der 1780er Jahre i n der Repub l i k der Vereinigten Nieder lande. 

D ie vergleichende Begriffsgeschichte  erweist s ich h ier als eine Ge-
schichte des Vergessens u n d der Wiederentdeckung zugleich. 

5 

12 De democraten 1, 30. J u n i 1793 - 6. Februar 1798. 
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From the Rule of Law to Popular Sovereignty: 
The Concept of Liberty  in the Dutch Republic, 

1780 - 17871 

By Wyger R. E. Velema, Amsterdam 

The h is tor iography concerning the D u t c h Patriottentijd,  the per iod of 
po l i t i ca l upheaval between 1780 and 1787, is marked by a cur ious para-
dox. On the one hand, the Pat r io t po l i t i ca l movement is seen as an 
impor tan t early cont inenta l mani festat ion of " the age of the democrat ic 
revo lu t ion" by histor ians such as Robert R. Palmer and S imon Schama2 . 
On the other hand, students of Pat r io t po l i t i ca l thought - I . Leonard 
Leeb p rominen t l y among them - tend to emphasize the t r ad i t i ona l ancien 
régime  nature of the Pat r io t program. The D u t c h Patr iots, so the i r argu-
ment goes, were obsessed by the glor ious D u t c h past. They desired a 
re tu rn to a ( largely imagined) ancient const i tu t ion, discussed po l i t ics 
almost ent i re ly i n terms of D u t c h history, and showed themselves incap-
able of innovat ive po l i t i ca l thought . I t was on ly after 1787 and under the 
inf luence of the French revolut ion, so th is l ine of argument continues, 
tha t the ex i led D u t c h Patr iots rad ica l ized and started to p lead for the 
in t roduc t ion of a un i ta ry state based on popu la r sovereignty 3 . 

1 Ear l i e r versions of th is ar t ic le were presented at the Giornate A t l an t i che d i 
Stor ia Cost i tuz ionale i n Macerata, at the Seventh In te rd i sc ip l i na ry Conference on 
Nether land ic Studies i n B looming ton , I nd iana and at the N i n t h In te rna t i ona l Con-
ference on the En l i gh tenmen t i n Münster. I am gra te fu l  to the par t i c ipan ts for 
the i r comments and suggestions. 

2 Robert  R. Palmer,  The Age of the Democrat ic Revo lu t ion : A Po l i t i ca l H i s to ry 
of Europe and Amer ica , 1760 - 1800, 2 vols., Pr ince ton 1959 - 1964; Simon 
Schama, Pat r io ts and L iberators . Revo lu t ion i n the Nether lands 1780 - 1813, N e w 
York 1977. 

3 I. Leonard  Leeb, The Ideo log ica l Or ig ins of the Ba tav ian Revolu t ion. H is to ry 
and Pol i t ics i n the D u t c h Republ ic 1747 - 1800, The Hague 1973. See also: L . H. M. 
Wessels,  Over heden en ver leden i n het tweede t i j dvak . H is tor ie , Ver l i ch t ing en 
Revolut ie : enkele impressies b i j een beoordel ing van de ideologische posi t ie van 
Neder landse Pat r io t ten, in : 1787. De Neder landse Revolut ie? ed. Theo S. M. van 
der Zee, Joost G. M. M. Rosendaal and Peter G. Β . Thissen, Ams te rdam 1988; 
Frans Grijzenhout,  Feesten voor het Vader land. Patr iotse en Bataafse fees ten 
1780 - 1806, Ζ wo l l e 1989, 40. - The most recent h is to r iography concern ing the 
Patriottentijd  is discussed in : Henk Reitsma, "A l toos gedenkwaard ig " . De herden-
k ings l i t e ra tuu r naar aan le id ing van tweehonderd jaar Neder landse Revolut ie, i n : 
Theoret ische Geschiedenis 16 (1989), 255 - 275; Arend Hendrik Huussen jr., 1787. 
De Neder landse revolut ie?, in : B i j d ragen en Mededel ingen betreffende  de Geschie-
denis der Neder landen 104 (1989), 684 - 690; and Wayne  Ph. te Brake,  S tak ing a 
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I t is my a im i n the present ar t ic le to demonstrate tha t th is dominant 
v iew of Pat r io t po l i t i ca l thought is fundamenta l l y f lawed and tha t i t 
ignores a large body of Pat r io t po l i t i ca l w r i t i ng . I shal l do so by t rac ing 
the development of the concept of liberty  i n the years between 1780 and 
1787, i n other words by engaging i n an exercise i n Begriffsgeschichte  or 
conceptual history. I n the f i rst  section, some general remarks w i l l be 
made about the study of the concept of liberty  i n th is per iod, about the 
avai lable sources, and about the relevant h is tor ica l context. The second 
section w i l l show tha t the concept of liberty  fundamenta l l y changed i ts 
meaning i n Pat r io t po l i t i ca l discourse between 1780 and 1787. The f ina l 
section by way of conclusion br ie f ly addresses the Orangist or conserva-
t ive concept of liberty  du r i ng these same years. 

I. 

There can be very l i t t l e doubt tha t liberty ( vryheid ) was a concept of 
centra l impor tance to most l i terate Du tchmen i n the 1780s. They end-
lessly discussed liberty  i n the i r new per iodic po l i t i ca l press and analyzed 
i t i n po l i t i ca l pamphlets and learned treatises; they sang the praises of 
liberty  i n poetry and plays; they named the i r new po l i t i ca l societies after 
liberty  and they depicted liberty  i n countless p r in ts ; they designed pub l i c 
r i tua ls i n w h i c h temples of liberty  funct ioned as the cruc ia l symbols. 
W i t h th is new po l i t i ca l press, th is unprecedented po l i t i ca l sociabi l i ty, 
and these intense po l i t i ca l r i tua ls , a l l revo lv ing around the concept of 
liberty , the Du tchmen of the 1780s created, i t has recent ly been sug-
gested, a new po l i t i ca l cu l tu re 4 . The quest ion tha t has so far remained 
unanswered, however, is whether or not they also gave a new meaning  to 
the concept of liberty.  D id , i n other words, th is r ap id and spectacular 
genesis of a new po l i t i ca l cu l ture coincide w i t h a t rans format ion  of the 
meaning of key terms i n the po l i t i ca l vocabulary? 

That the answer to th is quest ion is l i ke l y to be posi t ive is suggested 
not only by the rap id conceptual change t ak i ng place i n most Western 
countr ies du r i ng the late eighteenth century, bu t also by the re la t ive ly 
sudden appearance i n the D u t c h Republ ic of a large number of treatises 
on the theme of the abuse of words 5 . I t has jus t l y been po in ted out by 

new c la im to an o ld revo lu t ion : A rev iew art ic le, in : T i j dsch r i f t  voor Geschiedenis 
104 (1991), 15 - 23. 

4 Niek  C. F.  van Sas, Opin iepers en po l i t i eke cu l tuur , in : Voor Vader land en V r i j -
heid. De revo lu t ie van de pa t r io t ten , ed. Frans Gr i j zenhout , W i j n a n d W. M i j n -
hard t , and N i e k C. F. van Sas, Ams te rdam 1987, 97 - 130; and idem,  The Pat r io t 
Revo lu t ion: N e w Perspectives, in : The D u t c h Republ ic i n the E igh teen th Cen tu ry 
Decl ine, En l igh tenment , and Revolu t ion, ed. Margaret C. Jacob and W i j n a n d W. 
M i j n h a r d t , I t h a c a / L o n d o n 1992, 91 - 119. 
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t h e e d i t o r s o f t h e Handbuch  politisch-sozialer  Begriffe in Frankreich 

1680 - 1820 t h a t a m a r k e d i n c r e a s e i n t h e n u m b e r o f s u c h t r e a t i s e s i s t h e 

m o s t i m p o r t a n t c o n t e m p o r a r y i n d i c a t i o n o f d e c i s i v e c o n c e p t u a l c h a n g e 6 . 

I n t h e D u t c h R e p u b l i c , s e v e r a l p o l i t i c a l p u b l i c i s t s w e r e d e e p l y a l a r m e d 

b y t h e n e w w a y s i n w h i c h f a m i l i a r p o l i t i c a l t e r m s w e r e b e i n g u s e d 

d u r i n g t h e 1780s. I n d e e d , m o r e t h a n a f e w c o m m e n t a t o r s w e r e o f t h e 

o p i n i o n - j u s t as L a H a r p e i n F r a n c e a n d B u r k e i n E n g l a n d w e r e t o b e 

s l i g h t l y l a t e r - t h a t t h e p o l i t i c a l t u r b u l e n c e t h e y w e r e w i t n e s s i n g w a s 

p r i m a r i l y c a u s e d b y t h e P a t r i o t d i s t o r t i o n o f t h e p o l i t i c a l v o c a b u l a r y 7 . 

S u c h , f o r i n s t a n c e , w a s t h e v i e w o f t h e L e i d e n p r o f e s s o r  A d r i a a n K l u i t 

i n h i s r e m a r k a b l e 1784 l e c t u r e On the Abuse of  Public  Law . T h e P a t r i o t s , 

K l u i t c o n t e n d e d , w e r e c o m p l e t e l y p e r v e r t i n g t h e e x i s t i n g l e g a l a n d 

p o l i t i c a l v o c a b u l a r y b y a t t a c h i n g n e w a n d a r b i t r a r y m e a n i n g s t o t h e 

c o n c e p t s o f sovereignty , representation,  people, obedience,  a n d liberty. 

S h o u l d t h e y ( a n d t h e i r i n t e r n a t i o n a l c o m p a n i o n s ) s u c c e e d i n t h e i r 

e f f o r t s ,  K l u i t g l o o m i l y p r e d i c t e d , t h e n " a l l c i v i l soc i e t i es w i l l b e o v e r -

t u r n e d , a l l k i n g d o m s w i l l b e d e s t r o y e d , a n d m i l l i o n s o f p e o p l e w i l l 

p e r i s h i n v i o l e n t c i v i l w a r s 8 . " T w o y e a r s b e f o r e K l u i t ' s l e c t u r e R y k l o f 

M i c h a e l v a n G o e n s , t h e e d i t o r o f t h e i m p o r t a n t O r a n g i s t p e r i o d i c a l The 

5 On late e ighteenth-century conceptua l change i n general see e.g.: Gordon  S. 
Wood , The Creat ion of the Amer i can Republ ic 1776 - 1787, Chapel H i l l 1969; Con-
ceptua l Change and the Const i tu t ion , ed. Terence B a l l and John G. A. Pocock, 
Lawrence (Kansas) 1988; Rolf  Reichardt,  E in le i tung , in : H a n d b u c h po l i t i sch-soz ia-
ler Grundbegr i f fe i n F rank re ich 1680 - 1820, ed. Rol f Reichardt and Eberhard 
Schmi t t , 1/2, M u n i c h 1985, 74 - 76; R. Reichardt,  Revolut ionäre Men ta l i t ä ten u n d 
Netze po l i t i scher Grundbegr i f fe  i n F rank re i ch 1789 -1795 , in : D ie Französische 
Revo lu t ion als B r u c h des gesel lschaft l ichen Bewußtseins, ed. R. Reichardt and 
Reinhar t Kosel leck, M u n i c h 1988, 185 - 215. - On the development of the concept 
of liberty  see: John P. Reid,  The Concept of L i b e r t y i n the Age of the Amer i can 
Revolut ion, C h i c a g o / L o n d o n 1988; Harry  T.  Dickinson,  L i b e r t y and Property. Po l i -
t i ca l Ideology i n E igh teen th -Cen tu ry B r i t a i n , L o n d o n 1977, 195 - 318; John A. W. 
Gunn, Beyond L i b e r t y and Property. The Process of Sel f -Recogni t ion i n E i g h t -
eenth-Century Po l i t i ca l Thought , K i n g s t o n / M o n t r e a l 1983, 229 - 259; Christian 
Meier  et al., Fre ihei t , in : Geschicht l iche Grundbegr i f fe ,  ed. Ot to Brunner, Werner 
Conze, and Reinhar t Kosel leck, vol . I I , S tu t tga r t 1975, 425 - 542; Jochen Schlum-
bohm, Fre ihei t . D ie Anfänge der bürger l i chen Emanz ipa t ionsbewegung i n 
Deutsch land i m Spiegel ihres Le i twor tes (ca. 1760 - ca. 1800), Düsseldorf ,  1975; 
Mona Ozouf,  L iber té , in : D i c t i onna i re c r i t i que de la Révo lu t ion française, ed. 
François Fure t and Mona Ozouf, Paris 1988, 7 6 3 - 7 7 5 ; Gerd van den Heuvel,  Der 
Fre ihei tsbegr i f f  der Französischen Revolut ion. S tud ien zur Revolut ionsideologie, 
Gö t t ingen 1988; The French Idea of Freedom. The O l d Regime and the Dec la ra t ion 
of Rights of 1789, ed. Da le van Kley, S tan ford 1994. 

6 Reichardt,  E i n l e i t ung (note 5), 40 - 50. See also: Ulrich  Ricken,  Réf lexions d u 
X V I I I e siècle sur " l ' abus des mots " , in : Mots 4 (1982), 29 - 44. 

7 On L a Harpe see Reichardt,  E i n l e i t u n g (note 5), 40 - 50; and Lynn  Hunt,  Po l i -
t ics, Cul ture, and Class i n the French Revolu t ion, L o n d o n 1986, 19 and 25. On 
Burke see Steven  Blakemore , Bu rke and the F a l l of Language. The French Revolu-
t i o n as L ingu is t i c Event , H a n o v e r / L o n d o n 1988. 

8 Adriaan  Kluit,  Academische Redevoering, over het M i s b r u i k van ' t algemeen 
Staatsrecht, of over de Nadeelen en Onhei len, die u i t het M i s b r u i k i n de Beoefe-
n inge voor al le Burgermaatschappyen te wach ten zyn, etc., Le iden 1787, 89. 
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Old-fashioned  Dutch Patriot,  had devoted several issues of his j ou rna l to 
the same problem. He was par t i cu la r l y wo r r i ed about the apparent ly 
unstoppable g row th of "monstrous misconcept ions about l i be r t y " . The 
Patr io t concept ion of liberty,  Van Goens insisted, was not on ly extremely 
dangerous bu t also to ta l l y w i t h o u t precedent i n D u t c h po l i t i ca l theory 9 . 
This op in ion was shared by El ie Luzac, perhaps the most d is t inguished 
D u t c h conservative po l i t i ca l w r i t e r of the late eighteenth century, who 
observed tha t the Patr iots had in t roduced "ecstat ic feelings of l i be r ty 
[ . . . ] w h i c h inev i tab ly lead to pub l i c t u r m o i l " in to D u t c h po l i t i ca l l i fe 
and t h o u g h t 1 0 . 

To determine whether or not th is conservative a la rm about the g row ing 
abuse of words i n general and about the changing meaning of liberty  i n 
par t i cu la r corresponded to a real conceptual revolut ion, I shal l ma in l y be 
d raw ing on the contemporary pamphle t l i terature. Even by concentrat ing 
on one par t i cu la r genre of po l i t i ca l w r i t i ng , however, the p rob lem of 
quan t i t y is not ent i re ly solved. The pamphle t col lect ion of the Royal 
L i b r a r y i n The Hague, d i l i gen t l y brought together and catalogued by 
W. P. C. K n ü t t e l early i n th is century, reveals an enormous increase i n the 
number of pub l ished pamphlets du r i ng the revo lu t ionary years between 
1780 and 1787. For the eight years before the Patriottentijd (1772 - 1779) 
the K n ü t t e l catalog l ists 375 pamphlets, for the eight years thereafter 
(1788 - 1795) 957 pamphlets. D u r i n g the eight revo lu t ionary years i n 
between no fewer than 2376 pamphlets appeared. I t is th is r i ch body of 
m a t e r i a l 1 1 , w h i c h has never been systemat ical ly studied, tha t w i l l fo rm 
the basis of the fo l l ow ing analysis of the development of the concept of 
liberty  i n the 1780s. 

Before embark ing on tha t task, however, i t is necessary to make a few 
br ie f  remarks about the concept of liberty  i n D u t c h po l i t i ca l discourse 
before the Pat r io t era. Liberty,  of course, was p rominen t l y present i n 
D u t c h po l i t i ca l debate du r i ng the ent ire eighteenth century and long 
before. Some meanings of the concept were uncontested. Everyone 
agreed tha t na t iona l independence was one of the essential meanings of 

9 [Ryklof  Michael  van Goens], De Ouderwetse Neder landsche Pat r io t , [The 
Hague] 1781 - 1783, n° 34 - 36, 175 - 230. 

10 [Elie Luzac],  Rein ier Vryaarts openhart ige Br ieven, om te dienen to t Ophel -
der ing en regte Kenn is van de vader landsche H is to r ie ; en teffens ter Aanwyz inge 
van de waare en wezendlyke Oorzaaken van 's Lands verva l len en kwynenden 
Staat, mitsgaders van de M idde len om to t beteren Toestand te komen, 4 vols., 
12 parts, s. l . , [1781 - 1784], V I , 21 and V I I I , 36; [E.  Luzac], De Vaderlandsche 
Staatsbeschouwers, overweegende alles w a t 'er b i nnen en bu i t en het Vader land 
omgaat en to t deszelfs Belang be t rekk ing heeft, 4 vols., s.l. , [1784 - 1788], I , 417 
and IV, 48 - 49. 

n Willem P. C. Knüttel,  Catalogus van de pamf le t ten-verzamel ing berustende i n 
de K o n i n k l i j k e B ib l io theek , 1486 - 1853, 7 vols., The Hague 1889 - 1920. 
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liberty.  I t was only a state tha t showed i tsel f capable of successful 
defense against externa l threats tha t cou ld jus t l y be cal led free. The 
Seven U n i t e d Provinces were not on ly an independent state, however, 
bu t also a republ ic . E ighteenth-century Du tchmen were h igh l y conscious 
of th is fact. They regarded republ ics as incomparab ly more free t han 
monarchies and took great pr ide i n be longing to a na t ion of " f reeborn 
repub l i cans 1 2 . " I t was on ly when they started to discuss the most appro-
pr ia te po l i t i ca l ins t i tu t ions for the i r free and independent republ ic tha t 
serious po l i t i ca l differences  of op in ion arose. 

D u t c h po l i t i ca l debate du r i ng the eighteenth century was dominated 
by the ideological oppos i t ion between the adherents of the States-party 
(Staats gezinden,  Loevesteiners)  and the Orangists (Prinsgezinden).  The 
adherents of the States-party, who presented themselves as the upholders 
of " t rue l i be r t y " , argued tha t l i be r ty was only secure i n a republ ic w i t h -
out a head, or w i t h a head w i t h severely restr ic ted powers. The Orange 
Stadholders, they main ta ined, were always w a i t i n g for an oppor tun i t y to 
establ ish themselves i n a monarch ica l pos i t ion and were therefore  a per-
ennia l threat to D u t c h liberty.  The Orangists emphat ica l ly denied th is 
and argued tha t the Stadholders were an indispensable element i n the 
m ixed and balanced fo rm of government of the D u t c h Republ ic . They 
described the Stadholders not on ly as the protectors of na t iona l liberty 
against foreign threats, bu t also as the protectors of the people against 
ar is tocrat ic-o l igarchic oppress ion 1 3 . Despi te these impor tan t differences, 
bo th part ies shared some assumptions. F i rs t of al l , they accepted the 
1579 U n i o n of U t rech t as the leg i t imate basis of the ex is t ing free and 
repub l ican po l i t i ca l order. Secondly, a l though i t d i d f requent ly func t ion 
as the u l t ima te theoret ica l source of po l i t i ca l power, bo th part ies d i d not 
ascribe an active po l i t i ca l role to the people i n the i r def in i t ions of lib-
erty.  The people was free, or enjoyed l ibert ies, bu t th is popu la r liberty 
was unconnected w i t h an act ive and permanent role i n pol i t ics. Bo th 
Staatsgezinden  and Orangists, i n other words, were p r i m a r i l y interested 

12 Ε. M. Engelberts,  Verdedig ing van de Eer der Hol landsche Nat ie , Amsterdam, 
1776, 104. For a discussion of th is theme see my "De Eerste Repub l iek van 
Europa" . lets over de po l i t i eke iden t i te i t van de Zeven Verenigde Prov inc iën i n de 
acht t iende eeuw, in : Documenta t i eb lad Werkgroep Ach t t i ende Eeuw 24 (1992), 
29 - 4 4 . On e ighteenth-century repub l i can ism i n general see Franco Venturi,  U t o -
p ia and Reform i n the En l igh tenment , Cambr idge 1971; John G. A. Pocock,  The 
Mach iave l l i an Moment . F lo ren t ine Po l i t i ca l Though t and the A t l a n t i c Repub l i can 
Trad i t ion , Pr inceton 1975; Paul  A. Rahe, Republ ics Anc ien t and Modern . Classical 
Repub l i can ism and the Amer i can Revolu t ion, Chapel H i l l / L o n d o n 1992; and 
Republ ican ism, L iber ty , and Commerc ia l Society 1649 - 1776, ed. D a v i d Woot ton, 
S tanford 1994. 

13 The best overv iew of D u t c h e ighteenth-century po l i t i ca l t hough t remains 
Leeb, Ideo log ica l Or ig ins (note 3). See also Herbert  H. Rowen,  The D u t c h Republ ic 
and the Idea of Freedom, in : Republ ican ism, L iber ty , and Commerc ia l Society 
(note 12), 310 - 340. 
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i n the d i s t r i bu t i on of power w i t h i n the ex is t ing po l i t i ca l order and pa id 
very l i t t l e a t ten t ion to the re lat ionship between liberty  and the po l i t i ca l 
power of the people. Even i n the w o r k of a classical repub l ican such as 
L ieven de Beaufort (1675 - 1730) repub l ican popu la r pa r t i c ipa t ion was 
in terpreted as no more t han an equal oppor tun i t y for a l l ci t izens to com-
pete for po l i t i ca l appo in tmen ts 1 4 . 

A l l th is, so i t w i l l be argued i n the fo l l ow ing sections of th is art ic le, 
w o u l d fundamenta l l y change i n the years after 1780. The decades 
between the restorat ion of the Stadholderate i n 1747 - 1748 and the 
Patriottentijd  were marked by an intensive pub l i c debate about the per-
ceived decl ine of the D u t c h Republ ic and by the fo rmat ion of an en l igh-
tened pub l i c o p i n i o n 1 5 . I n the 1770s the Amer ican revo lu t ion helped to 
create a new awareness of the poss ib i l i t y of rad ica l po l i t i ca l change 1 6 . 
Such change w o u l d come to the D u t c h Republ ic i n the years beg inn ing 
w i t h the outbreak of the Four th A n g l o - D u t c h War (1780 - 1784). D u r i n g 
the 1780s, the Pat r io t movement not on ly succeeded i n creat ing a new 
po l i t i ca l cul ture, i t also t ransformed D u t c h po l i t i ca l vocabulary. The 
Patr iots star ted as more or less extreme adherents of the States-party, 
bu t the i r pos i t ion soon evolved to a to ta l re ject ion of the ex is t ing repub-
l i can order. The basis of tha t reject ion, i t w i l l be seen below, was a new 
concept of liberty. 

II. 

The Patr iots at f i rs t  assumed tha t the lack of liberty  they saw i n the 
D u t c h Republ ic was ma in l y caused by the despotic power of Stadholder 
W i l l i a m V. Soon, however, they real ized tha t an at tack on Wi l l iam's posi-
t i on i n i tsel f was insuf f ic ient  to restore liberty.  They therefore  began to 
reflect upon the var ious means avai lable w i t h i n the establ ished po l i t i ca l 
order to guard the liberty  of the ci t izen. Essent ial to the maintenance of 
liberty,  they now argued, were the freedom of expression and of the 
press, the r i gh t to submi t pet i t ions to the author i t ies, and the r igh t to 
bear arms. To support these claims, they appealed to h is tor ic r ights and 
l ibert ies, bu t also to na tu ra l r ights theories and to the civ ic humanis t 
t rad i t ion . The dynamics of the revo lu t ionary process and the g row ing 
resistance of many regents against increased popu la r pa r t i c ipa t ion 

1 4 On De Beaufor t  see m y God, de deugd en de oude const i tu t ie . Po l i t ieke ta len 
i n de eerste he l f t van de acht t iende eeuw, in : B i jd ragen en Mededel ingen betref-
fende de Geschiedenis der Neder landen 102 (1987), 476 - 497, esp. 478 - 485. 

Wynand  W.  Mijnhardt, De Neder landsche Ver l ich t ing, in : Voor Vader land en 
V r i j he id (note 4), 53 - 79. 

16 Jan Willefn  Schulte  Nordholt , The D u t c h Republ ic and Amer i can Independ-
ence, Ghapel H i l l 1982. 
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w i t h i n the ex is t ing order soon forced many Patr iots to go even further. 
They ar r ived at the conclusion tha t the so-cal led ancient r ights, p r i v i -
leges, and l ibert ies of the people were largely a f igment of the imag ina-
t ion, tha t the Seven U n i t e d Provinces had - even w i t h o u t Stadholders -
never been a free state, and tha t i t was an i l l us ion to t h i n k tha t liberty 
could ever be real ized w i t h i n the ex is t ing po l i t i ca l order. The D u t c h 
Patr iots, i n other words, w i t h i n a few years came to reject the ancien 
régime  i n the name of a new concept of liberty.  I n th is section, we shal l 
a t tempt to fo l low them i n the i r conceptual quest. 

F rom the very beg inn ing of the i r movement the Patr iots stressed the 
fact tha t the eternal struggle between power and liberty  was an unequal 
one. Liberty  was more of an except ion than a ru le i n human history. Lib-
erty  was a fragi le creature, constant ly preyed upon by power -hungry 
enemies. "L iber ty , " the author of the classical repub l ican pamphle t The 
Excellence  of  a Free  State (1783) wrote, " is l i ke a f lower, whose color is 
so b r igh t , tha t every touch makes i t fade, and yet everybody tr ies to get 
at i t . I t is therefore  of the utmost necessity to defend l i be r ty w i t h the 
most extreme v i g i l ance 1 7 . " I n the D u t c h Republ ic of 1780, the Patr iots 
were convinced, the f lower of l i be r ty had almost completely w i the red 
away. I t had systemat ical ly been abused by generations of Stadholders. 

Joan Derk van der Capellen's famous pamphle t To  the People  of  the 
Netherlands (1781) was only one of many pub l ica t ions i n w h i c h i t was 
exp la ined to the popu la t i on tha t the Stadholders "have always desired to 
make us sigh under a heredi tary y o k e 1 8 . " I t was not u n t i l W i l l i a m V, 
however, tha t the Stadholders had almost completely succeeded i n carry-
ing out the i r ev i l designs and had amassed quas i -monarch ica l power. 
W i l l i a m V, the Patr iots main ta ined, had pu t h imsel f above the l aw w i t h 
the help of a formidable system of patronage and the command over a 
substant ia l s tanding army. By propagat ing a luxu r ious and dissolute l i fe-
style f rom his cor rupt court, he was fur thermore  a t tempt ing to ex te rmi -
nate the last remnants of repub l ican v i r tue and love of liberty 19. Indeed, 
had not the outbreak of the A n g l o - D u t c h War rude ly awakened the 
D u t c h f rom the i r stupor, one Pat r io t pamphle t remarked, they w o u l d by 
now a l l have been " w h i t e negroes and chained s laves 2 0 . " 

Many Patr iots at th is early stage were convinced tha t once the power 
of the Stadholder was curbed, the most impor tan t step t owa rd the 

1 7 De Voor t re f lykhe id  van een vryen Staat ; benevens de M idde len om het Genot 
der V ryhe id te behouden, Ams te rdam 1783, 24. 

18 [Joan  Derk  van der  Capellen  tot  den Pol],  A a n het Vo lk van Neder land 
(1781), ed. Hans Laurentz . Ζ wi tzer , Ams te rdam 1987, 18. 

is E.g . ib idem, 60 - 88; Br ie f over de waere Oorzaek van 's Lands Ongeval, 
gevonden tusschen U t rech t en Amersfoor t ,  etc., s. l . 1782. 

20 De Pr ince Viag, Oranje Boven, s. l . s.d., 56. 
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restorat ion of liberty  w o u l d have been taken. Liberty  was usual ly s t i l l 
def ined as the ru le of l aw and the pro tect ion of acqui red r ights, " I n a 
free country, the people is governed by free and reasonable laws, " i n the 
words of a 1782 p a m p h l e t 2 1 . Also i n 1782, to give one more example, The 
Statesman  def ined liberty  as "a s i tua t ion where the l aw and not the 
unb r id led w i l l of a k i n g or a government r u l e s 2 2 . " More than a few Pat r i -
ots, however, also increasingly real ized tha t i n order to prevent a rever-
sion to the pre-1780 s i tua t ion a v ig i l an t c i t izenry was an absolute neces-
sity. Only a c i t izenry tha t was permanent ly on i ts guard cou ld effectively 
b lock fu ture s tadholder ly at tempts once again to crush liberty. 

The events after 1780 had taught the Patr iots how impor tan t a force i n 
pol i t ics pub l i c op in ion had become and how strongly tha t op in ion was 
shaped by the p r i n t i n g press. They therefore  now proceeded to designate 
the freedom of the press as one of the most essential parts of c i v i l l iberty. 
"Gua rd the freedom of the p r i n t i n g press, for i t is the only support of 
your na t iona l l iberty. I f we are not a l lowed freely to speak to our fe l low-
cit izens, and to w a r n them i n t ime, then the oppressors of the people w i l l 
have the i r way," Van der Capel len wro te i n 17812 3 . H is views were taken 
up i n numerous Pat r io t pamphlets over the nex t few years. The freedom 
of the press was not on ly deemed an excel lent means to keep the cit izens 
alert, bu t also h igh ly su i ted to expose major f laws i n government 2 4 . 
Indeed i t was evident, De Post  van den Neder-Rhyn  wrote, tha t w i t h o u t 
a complete l i be r ty of the press " there w o u l d not remain a shadow of l i b -
erty and a D u t c h m a n w o u l d henceforth on ly i n name be di f ferent  f rom 
the obsequious Vene t ian 2 5 . " A log ica l consequence of the liberty  to po in t 
out deficiencies i n government i n p r i n t was the r i gh t to d raw the at ten-
t i on of the author i t ies to these f laws i n an even more emphat ic way, 
namely by pet i t ion. I t was the du ty of each and every ci t izen, the Pa t r i -
ots held, act ive ly to t h i n k about the general good and i t was his ful lest 
r i gh t to make these thoughts k n o w n to those who governed. The po l i t i ca l 
author i t ies, i n tu rn , should not close the i r ears to such we l l - i n ten t ioned 
pet i t ions, bu t should take them in to account i n the i r dec is ions2 6 . 

21 Vervolg op het eeuwigduurend Zak-memor ie -boek je , zo we l voor Ede len en 
Regenten, als Borgers en Boeren van Neder land, etc., s. l . [1782], 1. 

22 De Staatsman, vol . 5 (1782), second par t , 153. 
23 [Van der  Capellen ], A a n het Vo lk van Neder land (note 18), 91. 
24 De Vryhe id der Drukpers , onafscheidelyk verknogt aan de Vryhe id der 

Republ iek , etc., A m s t e r d a m / H a r l i n g e n 1782. 
25 De Post van den Neder -Rhyn, vol . 8 (1786), n° 400, 777. On the la te e ight -

eenth-century debate on the f reedom of the press i n general see Arend Hendrik 
Huussen jr.,  Freedom of the Press and Censorship i n the Nether lands, 1780 - 1810, 
in : Too M i g h t y to be Free. Censorship and the Press i n B r i t a i n and the Nether-
lands, ed. A las ta i r C rawfo rd  D u k e and Coenraad A r n o l d Tamse, Z u t p h e n 1987, 
107 - 126. 

26 [Johannes Allart],  De Vryheid , Ams te rdam 1783, 221 - 227 and 241 - 246. 
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Bu t a pub l i c op in ion speaking th rough the press and th rough pet i t ions, 
large numbers of Patr iots soon began to see, remained h igh l y vulnerable. 
I t was incapable of s t ruc tu ra l l y safeguarding  liberty.  Someth ing more 
was clear ly needed: " I t is on ly when we shal l be capable and a l lowed to 
support our laws, our measures, and our f reedom- lov ing wishes w i t h 
arms; i t is on ly when for the defense of our selves and of a l l t ha t is dear 
to us we shal l no longer depend on m igh ty fe l low-c i t izens [ . . . ] , on stand-
ing armies, or on foreign mercenaries, bu t on ourselves - i t is on ly then 
tha t we shal l be t r u l y f ree 2 7 . " The Patr iots used three m a i n arguments to 
leg i t imate the c i t izen armament they now deemed necessary for the p ro -
tec t ion of the i r liberty.  I n the f i rs t  place, they po in ted out tha t the r i gh t 
to bear arms had been l a i d d o w n i n art ic le V I I I of the U n i o n of Ut rech t 
and therefore  belonged to the ancient r ights of a l l D u t c h m e n 2 8 . Secondly, 
they c la imed tha t car ry ing arms was a na tu ra l r igh t , " the ina l ienable 
proper ty of every free m a n 2 9 . " F inal ly , appeal ing to an early modern 
repub l ican t r ad i t i on o r ig ina t ing i n the w o r k of Mach iave l l i , they stressed 
tha t a v i r tuous and armed c i t izenry was indispensable to a free republ ic , 
as indeed the Amer icans at tha t very moment were demonst ra t ing on the 
other side of the A t l a n t i c 3 0 . H a v i n g expounded the i r case, the Patr iots 
began to organize c i t izen mi l i t i as th roughout the D u t c h Repub l i c 3 1 . Thus 
i n 1784 the Constitutional  Restoration  cou ld w r i t e w i t h evident satisfac-
t ion : "everywhere our cit izens are t r a i n i ng themselves i n the use of arms 
i n order to defend the i r l i be r ty - a l i be r ty w h i c h w o u l d remain h igh l y 
uncer ta in should they be incapable of defending i t themselves 3 2 . " 

I t was i n the year 1783 tha t the Amsterdam pub l isher and pub l i c i s t 
Johannes A l l a r t ab ly synthesized the Pat r io t po l i t i ca l pos i t ion as i t had 
so far developed. H is pamphle t ent i t led Liberty  was repr in ted three 
t imes i n the year of i ts appearance and reads l i ke a summary of ear ly 
Pat r io t thought . A l l a r t dwe l led upon the threats posed to liberty  by past 
and present S tadho lders 3 3 . He h igh l y praised the l iber ty of the press and 

27 De Post van den Neder-Rhyn, vol . 8 (1786), n° 400, 777. 
28 [Van der  Capellen], A a n het Vo lk van Neder land (note 18), 36; [Allart],  De 

Vryhe id (note 26), 249 - 250. 
29 De Post van den Neder-Rhyn, vol . 8 (1786), n° 401, 779. 
30 [Van der  Capellen],  A a n het Vo lk van Neder land (note 18), 34 - 36; On twerp 

om de Repub l iek door eene hei lzaame Vereeniging der Belangen van Regent en 
Burger, van b innen ge lukk ig , en van b u i t e n gedugt te maaken. Le iden, 1785, 50 -
56. For th is repub l i can t r a d i t i o n see, of course, Pocock,  Mach iave l l i an Momen t 
(note 12). 

31 Hans Laurentz.  Zwi tzer , De m i l i t a i r e d imensie van de pat r io t tenbeweging, in : 
Voor Vader land en V r i j he i d (note 4), 2 7 - 5 1 . 

32 Grondwet t ige Hers te l l ing , van Neder lands Staatswezen zo voor het algemeen 
Bondgenootschap, als voor het Bestuur van elke a fzonder l i j ke Provinc ie, etc., 
2 vols., Ams te rdam 1784 - 1786, I, 4. 

33 [Allart],  De Vryhe id (note 26), 109 - 204. 
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cal led upon his compatr io ts to bombard the po l i t i ca l author i t ies w i t h 
pe t i t i ons 3 4 . He considered i t evident tha t "an armed c i t izenry is the best 
guarantee of l i b e r t y 3 5 . " A l t h o u g h there were some rather ambiguous pas-
sages i n the pamphle t where he referred  to the consent of the popu la t ion , 
A l l a r t s t i l l largely def ined liberty  as the ru le of law. Such liberty,  he 
mainta ined, was ent i re ly compat ib le w i t h , indeed was the very essence of 
the o ld cons t i tu t ion and fo rm of government of the Seven U n i t e d Pro-
vinces, now for tunate ly restored to i ts former  g lory by the act ive inter-
vent ion of the Pa t r i o t s 3 6 . 

A l lar t 's pamphle t e l ic i ted many reactions. For most of the o ld adher-
ents of the States-party i t p red ic tab ly went much too far.  Whereas they 
agreed w i t h the Pat r io t c r i t i c i sm of the Stadholder, they were qu i te 
opposed to such innovat ions as c i t izen a rmamen t 3 7 . For mainst ream 
Patr iots A l l a r t had s t ruck the exact r i gh t note. Thus the in f l uen t ia l 
per iod ica l Algemeene Vaderlandsche  Letter-oefeningen  hear t i l y recom-
mended Liberty  to a l l those " w h o have u n t i l now fa i led to appreciate the 
enormous impor tance of l i b e r t y 3 8 . " More impor tan t for our purposes, 
however, is the fact tha t f rom 1783 on there also started to appear 
pamphlets i n w h i c h A l lar t 's de f in i t i on of liberty  was rejected because i t 
was judged to be far f rom rad ica l enough. 

I n 1784 the Constitutional  Restoration  emphat ica l ly po in ted out tha t 
the sovereign people permanent ly reta ined the r i gh t " to replace i ts gover-
nors, or even to in t roduce a new fo rm of gove rnmen t 3 9 . " I n 1785 the so-
cal led Leiden  Draft  argued tha t liberty  w o u l d always remain "a treacher-
ous shadow and a va in sound" i f the armed cit izens were not governed 
by elected and dependent governors 4 0 . I n 1786 the author of The  Aristoc-
racy - i n a l l p robab i l i t y Petrus de Wakker van Zon - was bo ld enough to 
declare tha t on ly by d ismant l i ng large parts of the ex is t ing po l i t i ca l 
s t ructure the Seven U n i t e d Provinces cou ld become a t r u l y free repub-
l i c 4 1 . The  Patriot  in Solitude,  f inal ly, remarked tha t liberty  cou ld only 
exist where " the ent ire c i t izenry possesses the r i gh t to elect i ts own 
regents [ . . . ] and to keep a substant ia l inf luence on the conduct of the 
government, whose members are s t r i c t l y speaking no more than the 

34 Ib idem, 12 - 48, 221 - 227, 241 - 246. 
35 Ib idem, 249. 
36 Ib idem, 283 - 284. 
37 De Vredebazuin, n° 48 (1784), 123 - 130. 
38 Algemeene Vaderlandsche Let ter-oefeningen, etc., vol . 5 (1783), f i rs t  par t , 

535. 
39 Grondwet t ige Hers te l l i ng (note 30), I , 63 - 64. 
40 On twerp (note 30), 62 - 68. 
41 Anonymus Belga [P. De Wakker van Zon?],  De Ade l , s. l . 1786, 107 - 108 and 

passim. 
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representatives or mandator ies of the people - the only t rue and leg i t i -
mate sovereign of a free r e p u b l i c 4 2 . " I n a l l these publ icat ions, a di rect 
and exclusive l i n k was establ ished between liberty  and the act ive and 
permanent sovereignty of the people. This new de f in i t i on of liberty  had 
been fo rmula ted as early as 1783 i n two rad ica l pamphlets w r i t t e n by 
Pieter Vreede, later to become a lead ing po l i t i ca l f igure i n the Batav ian 
Republ ic. I t is w i t h a discussion of these t w o remarkable bu t h i ther to 
neglected pamphlets tha t we shal l end our reconstruct ion of the develop-
ment of the Pat r io t concept of liberty . . 

I n his f i rs t 1783 pamphle t , w r i t t e n i n the fo rm of a dialogue, Vreede 
had the ma in character Waermond ("Speaker of the t r u t h " ) exp la in to 
Vryhar t ( "Freeheart") tha t the much vaunted D u t c h liberty  was i n fact 
no th ing bu t slavery i n disguise. Waermond hastened to assure Vryhar t 
tha t he need not be embarrassed for mis taken ly t h i n k i n g tha t he was 
l i v i ng i n a free country, since i t was only i n classical ant iqu i ty , i n a few 
regions of Swi tzer land, and i n present-day Amer ica tha t a t rue under-
s tanding of liberty  as popu la r sel f -government had so far sur faced 4 3 . 
A n d yet th is was unden iab ly wha t liberty  meant: "You cannot be said to 
be free as long as you do not govern yourself,  your property, and your 
happiness, and as long as the cont ro l of those th ings is i n the hands of 
others, who are unelected and i ndependen t 4 4 . " A p p l y i n g th is s imple and 
basic de f in i t i on to D u t c h history, Waermond cont inued, immedia te ly 
made i t clear that , since the s ix teenth-century Revolt , Du tchmen had 
been no more free t han the inhab i tan ts of monarchies such as France or 
Spain. Indeed, they m igh t even be said to have been slaves ever since the 
fo rmat ion of the i r independent state. 

A f te r  an i n i t i a l react ion of shock and confusion, Vryhar t had to admi t 
tha t Waermond 's dar ing analysis was completely accura te 4 5 . Bu t , he now 
asked, how was i t possible tha t so many Du tchmen had suffered  f rom 
permanent delusions and had always been convinced tha t they l i ved i n a 
free state? Waermond knew the answer. A t the t ime of the D u t c h Revolt , 
he expla ined, Du tchmen had for centuries l i ved under a single-headed 
po l i t i ca l au thor i t y and had thus become used to i t . L i k e the other Euro -
pean peoples, moreover, they had on ly just awakened f rom the medieval 
"deep sleep of ignorance and supers t i t ion" and they were everywhere 
surrounded by monarchies. These factors, combined w i t h the fact tha t 

4 2 De Pat r io t i n de Eenzaamheid, of Proeve van Bespiegel ingen, ter Opwekk inge 
van Vader lands en Vryheidsl iefde, second p r i n t i ng , Ams te rdam 1787, 204 - 205. 

4 3 [Pieter  Vreede ], Waermond en Vryhar t . Gesprek over de Vryhe id der Neder-
landren; en den A a r t der waere Vryheid, s. l . 1783, 16. 

4 4 Ib idem, 4. 
45 Ib idem, 15. 
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du r ing the struggle against Ph i l i p I I they had mis taken ly learned to iden-
t i f y the assemblies of the States w i t h the pro tect ion of liberty,  exp la ined 
w h y the D u t c h had fa i led to found a t r u l y free state and had been con-
tent w i t h a semblance of f reedom 4 6 . I t was equal ly easy to understand 
w h y th is s i tua t ion had hard ly changed du r i ng the seventeenth and e ight-
eenth centuries. On the one hand, the D u t c h had been so preoccupied 
w i t h expand ing the i r wea l th and commerce tha t hard ly anybody bo th -
ered about real liberty.  On the other hand, the establ ished order had 
been except ional ly m i l d and had been character ized by such blessings as 
the ru le of law, the separat ion of powers, and the ius de non evocando : 
" Ins t i tu t ions that , wh i l e not mak ing a people t r u l y free,  are nonetheless 
most useful and valuable - and tha t tend to make a people feel tha t i t is 
free, especial ly when its neighbors have to do w i t h o u t t h e m 4 7 . " 

I t was the outbreak of the Fou r th A n g l o - D u t c h War, Vreede cont inued 
i n his second 1783 pamphle t , tha t had suddenly raised D u t c h conscious-
ness. Now, at the very end of the eighteenth century, Du tchmen for the 
f i rs t  t ime seriously and pub l i c l y began to reflect upon the a l l - impor tan t 
theme of liberty 48. W i t h his famous pamphle t Johannes A l l a r t had 
great ly con t r ibu ted to th is process, bu t he had by no means gone far 
enough. Indeed, A l l a r t had ent i re ly fa i led to iden t i f y the core meaning of 
liberty,  Vreede exp la ined to his readers: "a people is free when i t has the 
real r i gh t and the m igh t to change the th ings i t t h inks need to be chang-
ed. By real r i gh t I unders tand a r i gh t l a i d down i n the cons t i tu t ion - by 
m igh t I unders tand tha t the people is acknowledged to be the only and 
act ive sovereign and tha t i t can back th is up, i f necessary, w i t h armed 
fo rce 4 9 . " D i rec t democracy was, i n other words, the only free and leg i t i -
mate fo rm of government. Vreede d i d realize tha t d i rect democracy was 
incompat ib le w i t h a sizeable popu la t ion and tha t therefore  the in t roduc-
t i o n of some fo rm of representat ion was inevi table. He stressed, however, 
tha t the elected representatives shou ld have a b i nd i ng mandate and 
should be constant ly cont ro l led by the sovereign people. The sovereign 
people, moreover, should be t ra ined and armed so as always to remain i n 
a pos i t ion to remind i ts representatives of the real locat ion of po l i t i ca l 
power. 

46 Ib idem, 17. 
47 Ib idem, 18. 
48 [Pieter  Vreede ], Beoordelend en ophelderend verslag van de Verhandel ing 

over de Vryheid. Ged ruk t by Johannes A l l a r t , 1783, s. l . [1783], 5 - 7 . 
49 Ib idem, 25 - 26. 
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I I I . 

I n the f i rs t  section i t has been observed tha t the re la t ive ly sudden 
appearance of a l i ve ly discourse on the theme "abuse of words " w o u l d 
seem to suggest tha t the Patriottentijd  was a t ime of r a p i d conceptual 
change. I n section two i t has been demonstrated on the basis of the con-
temporary pamphle t l i te ra ture how w i t h i n a short t ime span the Pat r io t 
de f in i t ion of liberty  evolved f rom protect ion against arbi t rary, especial ly 
single-headed government to act ive and permanent popu la r sovereignty. 
I n th is short f i na l section we shal l b r ie f ly i nqu i re whether our analysis 
of the development of the Pat r io t concept of liberty  also f inds conf i rma-
t i on i n the contemporary conservative pamphle t l i terature. 

There were many conservative or Orangist po l i t i ca l publ ic is ts who 
at tent ive ly fo l lowed the development of Pat r io t po l i t i ca l thought and 
who t r i ed to counter i t w i t h arguments at every single stage. Unsurpr i s -
ingly, the Orangists f i rm l y rejected the Pat r io t suggestion tha t the Stad-
holders formed a threat to liberty.  They po in ted out tha t the Stadholder's 
cons t i tu t iona l and po l i t i ca l pos i t ion d i d not a l low h i m to ru le the coun-
t r y despot ical ly and that , on the contrary, i t was only w i t h the greatest 
effort  tha t the Stadholder managed to b r id le and balance the enormous 
power of the ar istocrat ic regents 5 0 . The l iber ty of the press and the r i gh t 
to pe t i t i on the Orangists too regarded as p i l la rs of general liberty.  Wha t 
they objected to were the i n the i r eyes l icent ious and extreme uses to 
w h i c h these precious ins t i tu t ions were pu t by the Pa t r i o t s 5 1 . Sponta-
neous c i t izen armament, f inal ly, most Orangists vehement ly condemned 
as an uncons t i tu t iona l and v io lent a t tempt to undermine the ex is t ing 
po l i t i ca l o rde r 5 2 . U p to th is po in t , the Orangists cou ld s t i l l place the 
Pat r io t po l i t i ca l p rogram w i t h i n a more or less fami l ia r context . Ear l y 
Pat r io t thought , i t seemed to them, was not a l l t ha t di f ferent  f rom the 
t rad i t i ona l discourse of " t rue l i be r t y " of the adherents of the States-
party. I t was not u n t i l the Patr iots started to define liberty  as act ive pop-

so Johan Canter de Munck,  De tegenswoordige Regeeringsvorm der Zeven Ver-
eenigde Prov in t ien gehandhaafd en verdeedigd [ . . . ] tegen het On twerp der Vo lks-
regeering, vervat i n zeker Werk, bety te ld : Grondwet t ige Hers te l l i ng van Neder-
lands Staatswezen, etc., M i d d e l b u r g 1787, 85 - 141; [Kornelis de Vogel],  Ka tech is -
mus van het Stadhouderschap, etc., 2 vols., Rot te rdam [1786 - 1787], I , 491 - 522; 
[Luzac],  Vaderlandsche Staatsbeschouwers (note 10), I , 111 - 185 and IV, 439 - 536. 

si  [Van  Goens],  Ouderwetse Neder landsche Pat r io t (Note 9), n° 21 - 22, 449 - 463 
and 473 - 4 8 6 ; George Willem Vreede (ed.), Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en 
z i jne T i jdgenoten (1737 - 1800), 4 vols., M i d d e l b u r g 1874 - 1877, I I , 428 - 431. 

52 De Spiegel der Vryheid, w a a r i n ten k laars ten w o r d getoond hoe gemakke lyk 
de ver looren Vryhe id zonder opr ig ten van Vry-corpsen of het waapenen der Bur -
geryen weerom gevonden k a n worden. Door een vrye Dordsche burger, [Dordrecht ] 
1783; [Elie Luzac], De Voor- en Nadeelen van den Inv loed des Volks op de Regeer-
ing, overwoogen en voorgedraagen by Br ieven geschreeven aan een L i d van de 
hooge Regeering, 3 vols., Le iden 1788 - 1789, I I I , 150 - 155. 

6 Zeitschrift  für Historische Forschung, Beiheft 21 
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u la r sovereignty tha t the Orangists real ized tha t something t r u l y new 
was going on and tha t the i r opponents were fundamenta l l y a l te r ing the 
nature of D u t c h po l i t i ca l debate. 

The Orangists were shocked and dismayed by the Pat r io t redef in i t ion 
of liberty.  "Wha t do you ho ld of i t , t rue lovers of noble liberty ?," Ad r i aan 
K l u i t exclaimed, "Wha t do you th ink? Wri ters who deny a l l obl igat ions 
between rulers  and subjects ; who under the sp lend id name of civil  lib-
erty  know no other sovereignty than tha t of the people; who consider no 
government bu t a popular  government  leg i t imate [ . . . ] ; to see such wr i te rs 
praised by t rue Dutchmen; to see so many pub l ica t ions on liberty  wh i l e 
i t is ac tua l ly be ing raped: to see a l l th is i n our days! Who w o u l d have 
he ld i t poss ib l e 5 3 ! " To combat the i r opponents effectively,  the Orangists 
now systemat ical ly began to develop the contrast between c i v i l (the ru le 
of law) and po l i t i ca l (popular sovereignty) l iberty, a contrast they often 
referred  to as tha t between " the r igh t of the people" and " the m igh t of 
the p e o p l e 5 4 " . They thus made i t perfect ly clear tha t they had iden t i f ied 
the Pat r io t redef in i t ion of the concept of liberty.  They could not, how-
ever, see th is Pat r io t move as more t han a gross error. "The i r basic mis-
take," K l u i t wrote about the Patr iots, " is tha t they constant ly confuse 
the civil  liberty  tha t belongs to each i nd i v i dua l c i t izen w i t h political  lib-
erty  or the r i gh t of the cit izens to govern themselves 5 5 . " Indeed, where 
the Patr iots were now def in ing popu la r sel f-government as the very 
essence of liberty,  the Orangists started do ing the exact opposite. Nobody 
perhaps d i d th is w i t h more ab i l i t y and c la r i t y than Johan Meerman, who 
i n 1793 wrote: "Po l i t i ca l l i be r ty is, I cannot f i nd words strong enough to 
express my convict ion, the destructor, the exterminator, the murderer of 
c i v i l l i b e r t y 5 6 . " I t is the very shri l lness of Meerman's tone tha t makes i t 
abundant l y clear to us tha t the Patr iots, a l though they suffered  po l i t i ca l 
defeat, had succeeded i n fundamenta l l y and permanent ly changing the 
nature of the D u t c h debate about the meaning of liberty. 

5 3 Adriaan  Kluit,  De Souvere in i te i t der Staten van H o l l a n d verdedigd tegen de 
hedendaagsche leer der Volksregering, zoo als dezelve onder anderen w o r d t voor-
gedragen i n een geschr i f t  get i te ld : Grondwet t ige Hers te l l i ng van Neder lands 
Staatswezen, etc., second, enlarged p r i n t i ng , Le iden 1788, 91. 

54 Ib idem, 183. Cf. Van de Spiegel (note 51), I I , 415 - 431. 
55 Kluit,  M i s b r u i k van 't algemeen Staatsrecht (note 8), 88. 
56 Johan Meerman,  De burger lyke Vryhe id i n haare hei lzaame, de Vo lks -v ryhe id 

i n haare schadelyke gevolgen voorgesteld, inzonderhe id met be t rekk ing to t d i t 
Gemeenebest, Le iden 1793, 42. 
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Lumières  versus Ténèbres 

Politisierung und Visualisierung aufklärerischer  Schlüsselwörter 
in Frankreich vom XVII. zum XIX. Jahrhundert* 

Von Rolf Reichardt, Ma inz 

I m Herbst 1793 veröf fent l ichte  der Pariser Stecher und Graph ikver le -
ger Laurent Guyot i n der rue Saint-Jacques ein großformatiges  B i l d f l ug -
b la t t m i t dem T i te l Le Thermometre  du sans Culote,  das sich bei ge-
nauerer Bet rachtung als eine po l i t is ier te Zusammenfassung der aufk läre-
r ischen Metaphor i k u n d Ikonographie zu dem Wortpaar Lumières I 
Ténèbres  erweist (Abb.  1). D ie Legende unter dem dominierenden M i t t e l -
b i l d le i tet die Deu tung ein: „ L a France caractérisée par u n l is et par les 
a t t r ibu ts du Gouvernement Démocrat ique, dissipe les ténèbres, et pré-
sente à l 'un ivers la vér i té, et la nature qu i mont re aux hommes leurs 
Droi ts . Les Despotes semblables aux oiseaux de la nu i t fuyent à l 'aspect 
de sa Lumière . " N i m m t man zu diesem Text die visuel le Zeichensprache 
des Blattes h inzu, so w i r d noch deutl icher, daß es sich u m eine verwe l t -
l ichte Umdeu tung und geschicht l iche Ak tua l i s i e rung des a l t tes tamentar i -
schen Schöpfungsmythos handel t , i n der Dars te l lung der Haup t f i gu r 
angelehnt an eine B i ld idee (nicht an die Rel igiosi tät) Michelangelos1 . A ls 
säkular is ierte T r in i t ä t erschaffen Francia, die Na tu r und die durch die 
Französische Revolu t ion entschleierte Wahrhei t die pol i t ische Welt neu, 
indem sie m i t der Verkünd igung der „Dro i t s de l 'Homme et du Ci toyen" 
vom Jun i 1793 und der Begründung der „demokrat ischen Regierung" die 
„Despoten" w ie Nachtvögel i n die zurückweichende Finsternis des 
Anc ien Régime vertreiben. Diese i n die Praxis umgesetzte „ A u f k l ä r u n g " 
beruf t  sich zwar auf das „F ia t L u x " der Genesis, aber b e w i r k t w i r d sie 
von der „Vér i té " und dem leuchtenden L i ch t kö rpe r i n ihrer Hand, der 
mehr auf die Physik des L ich ts als auf den göt t l i chen Weltenschöpfer 
verweist. Unters tü tz t w i r d die ,Er leuchtung' durch das freimaurerische 
Dreieck, e in Winkelmaß m i t Lo t , das die neue Gle ichhei t anzeigt. Z u r 
Ze i t des größten Einflusses der Sansculotter ie w i r d die Französische 

* Der Verfasser  dank t insbesondere Chr is toph Dane lz ik , Chr is toph D. F rank 
u n d Reinhar t Kosel leck fü r ihre k r i t i sche Lek tü re des Manusk r ip t s u n d fü r w i c h -
t ige H inwe ise zur Verbesserung des fo lgenden Beitrags. 

1 Vgl . d ie Gestal t der De lph ica i n der S ix t in i schen Kapel le . 

6* 
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Abb. 1: Das Thermometer  des  Sansculotten.  Radierung und Kupferstich von Lau-
rent Guyot, 1789. 32,3 χ 36,2 cm (BNF, Est., Coli, de Vinck 4244). 

Die Maßangaben nennen zuerst die Höhe, dann die Breite der Graphiken. Wenn 
nichts anderes angegeben, beziehen sich die Maße auf die Blattgröße. Bei den 
Besitznachweisen der Graphiken wird die Bibliothèque Nationale Paris mit dem 

Sigle B N F abgekürzt. 

Revolu t ion somit gedeutet als eine A r t Weltger icht , als apokalypt ischer 
Kamp f zwischen L i c h t u n d Finsternis. U n d dieser Kamp f w i rd , w ie die 
Umschr i f t  i m M i t t e l b i l d ankünd ig t , auf den Seiten des Blat tes moral is ie-
rend u n d konkret is ierend for tgeführt  u n d durch weitere Legenden kom-
ment ier t . U n d zwar t reten der „ fa lsche-" ( l inke Bi ldseite) und der „wahre 
Pat r io t ismus" (rechts) sich i n zweifacher Weise schroff  gegenüber: zum 
einen al legorisch i n den vier Eckmedai l lons, die l inks den Sturz des 
anmaßenden Phaeton vom Sonnenwagen und das Zerbrechen der fasces 
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durch eine maskierte Frau, rechts dagegen das Zusammenschnüren des 
Faszenbündels durch Herkules u n d Theseus' Befre iung aus dem Laby -
r i n t h durch Ar iadne darstel len; zum anderen sehr handfest i n Fo rm von 
Namensschi ldern einerseits der „ fa lschen Pat r io ten" von Fauchet über 
Brissot bis zu Hébert , andererseits der „Repub l i kaner " von Robespierre 
über Col lot d 'Herbois bis zu D a v i d u n d Sergent (vergaß doch der Stecher 
Guyot seine „Ko l legen" n icht ) ; während den „Dunke lmänne rn " die G u i l -
lo t ine d roh t 2 , w i n k t den „Leuch ten " des Patr io t ismus die Z u k u n f t : „Que 
la Raison et la Républ ique conserve les Bons" , lautet die Legende. 

Dieser rad ika l revo lu t ionäre Propagandast ich, der Elemente ant iker, 
chr ist l icher, phi losophischer u n d freimaurer ischer  Ikonographie m i te in -
ander verschmi lzt , macht exemplar isch sichtbar, was i m folgenden 
anhand von wei terem Quel lenmater ia l ausgeführt  werden soll: daß 
erstens der Zei ta l terbegr i f f  der lumières  sich n ich t nu r i n zeitgenössi-
schen Texten, sondern auch i n B i l de rn ausgeprägt hat - eine semantische 
Dimension, die von der Forschung bisher vernachlässigt worden i s t 3 ; daß 
zweitens der D iskurs u m die lumières  n ich t auf der ph i losoph isch- l i te ra-
r ischen Ebene verharrte, sondern an der Po l i t i s ie rung der französischen 
Gesellschaft des späten X V I I I . Jahrhunderts ak t i v te i lnahm; u n d daß 
dr i t tens die Au fk lä rungsmetaphor i k  u m die Gegenbegriffe lumières  u n d 
ténèbres  ihre große Symbol - u n d Anz iehungskra f t  aus einer v ie l fä l t igen 
Text- u n d B i l d t r ad i t i on bezog. 

2 Legende: „Que le D iab le et la Just ice nat iona le envoye tous les Traîtres à la 
Gu i l l o t i ne . " Tatsächl ich wu rden 21 aus dem Konven t ausgestoßene G i rond is ten 
am 31. Oktober 1793 h inger ichte t . 

3 Das g i l t auch fü r die anderen genannten Aspekte. Vgl . Jacques Roger,;  L a 
Lumière et les Lumières, in : Cahiers de l 'Assoc ia t ion in te rna t iona le des études 
françaises 20 (Mai 1968), 167 - 77; Roland Mortier,  „ L u m i è r e " et „ Lumiè res " . 
H is to i re d 'une image et d 'une idée au X V I I e et au X V I I I e siècle, i n ders.,  Clartés et 
Ombres d u Siècle des Lumières, Genève 1969, 13 - 59; dazu der Rezensionsart ikel 
von Aram Vartanian,  „ F i a t L u x " and the Phi losophes, in : D ide ro t Studies X V I 
(1973), 373 - 87; s.a. Michel Delon,  Les Lumières - t r ava i l d 'une métaphore, in : 
Studies on Vol ta i re and the E igh teen th Century 152 (1976), 527 - 541; Fritz Schalk, 
Z u r Semant i k von „ A u f k l ä r u n g " i n Frankre ich , in : ders., S tud ien zur f ranzösi-
schen Au fk l ä rung , 2. Auf l . , F r a n k f u r t / M .  1977, 323 - 339; sowie Ulrich  Im Hof, 
En l igh tenment - Lumières - I l l u m i n i s m o - Au fk l ä rung . D ie „Ausb re i t ung eines 
besseren L i c h t s " i m Ze i ta l te r der Vernunf t ,  i n : „ U n d es w a r d L i c h t " . Z u r K u l t u r -
geschichte des L ich ts , hg. von Ma ja Svi lar, F rank fu r t  a .M. 1983, 115 - 135; Wolf-
gang Schmale,  L a no t i on de ,Lumières' et les ,masses popula i res ' - deux perspect i -
ves contradicto i res, in : Conference Papers for the 1st Meet ing of the In te rna t i ona l 
S tand ing Work i ng Group on Educa t i on and En l i gh tenmen t (Parma, Sept. 1986), 
Z ü r i c h 1986, 129 - 137; M. Delon,  Siècle des Lumières et A u f k l ä r u n g : mots, méta-
phores et concepts, in : Interfaces: image, texte, langage 4 (1993), 109 - 129. 
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I. Post  Tenebras  Lux: 
fünf  Quellen der aufklärerischen Lichtmetaphorik 

1. E i n Trad i t ionsst rang der po l i t i schen Visual is ierungen der lumières 
reicht zurück zu den Pharaonen, besonders aber zu den römischen K a i -
sern von Vespasian über Aure l ian, Tra jan und Had r i an bis h i n zu Cara-
cal la und Cal igula: ihre Selbstdarste l lung als Hel ios, w ie sie sich i m 
M ü n z b i l d der i m Osten aufgehenden Sonne ausdrückte, führ te schließ-
l i ch zur I den t i f i ka t i on des Imperators m i t dem Sonnengott Sol Inv i c tus 4 . 
I n einem Prozeß kreat iver Rezept ion durch den fürs t l ichen Absolu t ismus 
wurde diese Sonnensymbol ik bekann t l i ch integr ierender Bestandte i l der 
absolut ist ischen Herrschaftsrepräsentat ion  i n F rankre ich 0 . Schon 
Henr i IV, kenn t l i ch durch sein Signet u n d die kön ig l i chen Insignien, l ieß 
sich zu Beginn des 17. Jahrhunderts als Sonne, auf einem B i l d f l ugb la t t 
als „ L i c h t der W e l t " 6 darstel len (Abb.  2). A u c h sein Nachfo lger 7 wurde 
als „Bourbonisches Gest i rn" (Abb.  3) gepriesen, als Sonne der Gerecht ig-
ke i t , welche die Grundsätze der kön ig l i chen Regierung ausstrahl t (z.B. 
„Terror i n i q u o r u m . . . " , aber „V iv ida l u x sacrae f i de i . . . " ) - Leitsätze, 
deren Buchstaben dre i konzentr ische Umlau fbahnen kreuzen u n d dabei 
von innen nach außen den Namen der L ich tque l le ergeben: „Ludovicus/ 
decimus tertius ecce/Rex  iustus". 

Doch keiner der Bourbonenherrscher  hat - beeinf lußt von einem Kreis 
dienstfert iger  Ikonographen - die L i ch t symbo l i k p lanvo l le r u n d konse-
quenter zur kön ig l i chen Selbst inszenierung genutzt als Louis XIV. D ie 
Sache war i h m so w ich t ig , daß er 1662 als Vermächtnis für seinen Thron-
erben d ik t ie r te , weshalb er die Sonne zu seinem Wahrzeichen gewähl t 
hatte: „ O n chois i t pour corps le solei l , q u i . . . est le p lus noble de tous, et 
qu i , par la qua l i té d 'un ique, par l 'éc lat qu i l 'environne, par la lumière 
q u ' i l communique aux autres astres qu i l u i composent comme une espèce 
de cour, par le partage égal et juste q u ' i l fa i t de cette même lumière à 

4 Dazu grund legend Ernst H. Kantorowicz,  Oriens Augus t i - Lever du Roi, in : 
D u m b a r t o n Oaks Papers 17 (1963), 119 - 177, h ier 119 - 35. 

5 Vgl . Agnès Joly,  „ L e Ro i -So le i l " - h is to i re d 'une image, in : Revue de l 'h is to i re 
de Versail les et de Seine-et-Oise 38 (1936), 213 - 35; sowie besonders Louis  Haute-
coeur,  Lou is X I V - Roi Solei l , Paris 1953. I ch danke Chr is toph D. F rank fü r groß-
zügige Quel len- u n d L i te ra tu rh inwe ise zur po l i t i schen Ikonograph ie des Sonnen-
kön ig tums, ohne die der folgende Abschn i t t a l l zu vordergründ ig gebl ieben wäre. 

6 Nach der Theor ie des Got tesgnadentums wa r es n i ch t vö l l i g abwegig, diese 
Selbstaussage Jesu auch fü r den roi  très-chrétien , den S te l l ve r t re te r Gottes auf 
Erden' , zu rek lamieren. Vgl . Hautecoeur  (Anm. 5), 39 - 44. 

7 Z u einer Münze, auf der Gu i l l aume Dupré 1611 Lou is X I I I als k i n d l i c h e n Son-
nengot t darstel l te, vgl. Kantorowicz  (Anm. 4), 167 u n d fig. 42. Z u m Tod von Lou is X I I I 
brachte Pierre Favre i n L y o n 1643 ein al legorisches Horoskop des Verstorbenen 
heraus, das i m Zeichen der Sonne stand u n d den T i te l t rug : U n u m o l i m ternis, u n i 
t r i a sydera fu lgent (BNF, Est., Col l . H e n n i n 3303). - Übr igens l ießen sowohl 
Richel ieu w ie Maza r i n sich auf Kupfers t i chen auch selbst als ,Sonne' darstel len. 
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Abb. 2: Das Licht  Heinrichs  IV.  dem Licht  der  Welt  vergleichbar  Kupferstich 
von Thomas de Leu, um 1604. 22,3 χ 14,9 cm (BNF, Est., Coli. Hennin 1296). 
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S I D V S B O R H O N I C V M 
lit r ou r.T 
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Abb. 3: Das bourbonische  Gestirn.  Kupferstich von François Lang-
lois, gen. F. L. D. Ciartres, 1642. 36,7 χ 255,5 cm, Durchmesser des 

Medaillons 21,5 cm (BNF, Est., Coli. Hennin 3362). 

tous les divers c l imats d u monde, par le b ien q u ' i l fa i t en tous l ieux , p ro-
duisant sans cesse de tous côtés la vie, la joie et l 'ac t ion, par son mouve-
ment sans re lâche . . . , est assurément la plus v ive et la plus bel le image 
d ' un grand monarque 8 . " N i c h t zu fä l l ig ist diese Vorste l lung eines Lei tge-

8 Louis  XIV,  Mémoires, prés, et annotés par Jean Longnon, nouv. éd. corr., Paris 
1978, 136. 
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Lumières  versus Ténèbres 89 

st irns als a l le in iger Quelle des Lichtes, von der al le übr igen Sterne i h r 
L i c h t empfangen u n d weitergeben, der chr is t l i chen L ich tmetaphys ik 
nachgebi ldet ; wurde der Roi-Soleil  i n ikonologischen Fragen doch von 
Jesuitenpatres beraten, besonders den beiden Emb lemat i ke rn Pierre Le 
Moyne 9 u n d Claude-François Ménes t r ie r 1 0 . I m einzelnen zu verfolgen, 
w ie die Dars te l lung Ludw igs XIV. als über die Finsternis t r i umph ie ren-
der Sonnengott Apo l l , als sowohl lebenspendendes w ie strafendes L i ch t , 
al le damal igen Pr in tmed ien u n d die gesamte Herrschaftsrepräsentat ion  -
von Theaters tücken 1 1 u n d Feuerwerken 1 2 über M e d a i l l e n 1 3 u n d Ka len-
de rb lä t t e r 1 4 bis h i n zur Anlage u n d Ausgesta l tung der Schlösser 1 5 , ja 
zum „Lever du R o i " 1 6 - so stark durchdrang, daß sie i m ko l l ek t i ven 
Gedächtnis fest m i t seinem Namen verbunden b l ieb, würde i m Rahmen 
unserer Fragestel lung zu we i t führen. N u r zwei Beispiele aus der wen i -
ger bekannten Graph i k seien erwähnt . 

Z u m einen die An fang 1679 veröf fent l ichte  „Sonnenuhr " des Stechers 
R. M i c h a u d (Abb.  4), eine b i ld l i che Umsetzung der bel iebten „po l i t i schen 
Ast ro log ie" , die Lou is schon bei seiner Gebur t das „Sonnenhoroskop" 
gestell t h a t t e 1 7 . Das Haup t des Roi-Soleil  beherrscht als Sonne den vom 

9 Seine Schrift  De l'art de regner (Paris 1665) vergleicht in einem kommentier-
ten Kupferstich (S. 46) Ludwigs Regierung in Frankreich mit der Wirkung der 
Sonne auf die Welt. Vgl. Kantorowicz  (Anm. 4), 165 und fig. 40. 

10 Er verfaßte u.a. La Devise du Roy justifiée (Paris 1679) und Histoire du roy 
Louis le Grand par les médailles (Paris: Nolin 1689); das letztgenannte Werk 
bringt ein Münzbild mit Louis XIV als Blitze schleudernder Sonnengott und dazu 
als Inschrift  die dem Psalm 103 entnommenen Worte „Ortus  est Sol."  Vgl. Kanto-
rowicz  (Anm. 4), 170 - 71 und fig. 53. Die Bedeutung Ménestriers wird besonders 
gut herausgearbeitet von Josèphe Jacquiot,  L'Histoire du roi Louis le Grand par 
les médailles du Père C.-F. Ménestrier, in: 89e Congrès des sociétés savantes: Sec-
tion archéologique (Lyon 1964), Lyon 1965, 221 - 247. 

1 1 Von 1653 bis 1669 trat Louis in einer ganzen Reihe allegorischer Stücke per-
sönlich als Sonnengott Apoll auf. Vgl. Hautecoeur  (Anm. 5), 9 - 18. 

12 Ein Beispiel beschreibt Christoph  Daniel  Frank: The Mechanics of Triumph: 
Public Ceremony and Civic Pageantry under Louis XIV, Diss. Univ. of London 
(Warburg Institute) 1993, 29 - 31. Ich danke dem Autor, mir seine im Druck 
befindliche Quellenstudie zugänglich gemacht zu haben. 

13 Hierzu nach Kantorowicz  (Anm. 4), 165-71, vor allem Josèphe Jacquiot, 
Médailles et jetons de Louis XIV d'après le manuscrit de Londres Add. 13908, 
Paris 1968, bes. die ungezählte Tafel nach S. 126 sowie S. 150f. (Taf. XXVII I) und 
S. 680 (Taf. CXXX, 6). Schon der Ausstellungskatalog: Le siècle de Louis XIV 
(Paris: Bibliothèque nationale, 1927), Nr. 555 - 563 verzeichnete neun zeitgenössi-
sche Gold- und Silbermedaillen zur Glorifizierung  des Roi-Soleil. 

1 4 Vgl. die jährlich veröffentlichten  Schmuckblätter des Almanach royal,  in Aus-
wahl dokumentiert im Katalog der Louvre-Ausstellung von Maxime Préaud,  „Les 
effets du Soleil". Almanachs du règne de Louis XIV, Paris 1995, dort bes. als Nr. 19 
(S. 67 f.) den für das Jahr 1680 bestimmten Kupferstich „Les effets  du Soleil 

is Vgl. das Kapitel „Les palais d'Apollon" bei Hautecoeur  (Anm. 5), 21 - 29. 
16 Kantorowicz  (Anm. 4), 174 - 76.; sowie Norbert  Elias,  Die höfische Gesell-

schaft (1969), Neuwied/Berlin 1983, 126 - 29. 
1 7 Kein Geringerer als Tommaso Campanella hatte der Königinmutter Anna 

bescheinigt, daß im Augenblick der Geburt die Sonne sich der Erde so weit genä-
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Abb. 4: Die Sonnenuhr.  Kupferstich von René Michault, 1679. Platte 
41,5 χ 32 cm (BNF, Est., Coli. Hennin 4967). 

hert habe wie niemals zuvor. Vgl. die Belege, auch zu anderen Horoskopen, bei 
Frank  (Anm. 12), 31-32. 
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Z i f fe rnb la t t  umschr iebenen Erdkre is , indem es durch sein von Osten 
nach Westen wanderndes L i c h t die Ze i t bes t immt - eine „ Z e i t " f re i l ich, 
deren fünfzehn  Tagesstunden ikonographisch zusammenfal len m i t den 
w ich t igs ten Siegen und Eroberungen Ludw igs XIV. i m Nieder ländischen 
Kr ieg von 1672 bis 1678. Da das kön ig l iche Gest i rn gerade i m Zen i t 
steht, mark ie r t es m i t der Mi t tagsstunde zugleich den Friedensschluß 
von Nimwegen, also genau dasjenige pol i t ische Ereignis, zu dessen Feier 
der Kupfers t i ch erschien: „ le Sole i l donne la Paix dans le M i d y de sa 
g lo i re" lautet die zugehörige St rah len inschr i f t ,  aus der das Reis des Fr ie -
dens sprießt. - D ie A n w e n d u n g der Sonnensymbol ik auch auf die absolu-
t ist ische K i r chen- und Re l ig ionspo l i t i k nach der Wider ru fung  des Ed ik t s 
von Nantes exempl i f iz ier t  zum anderen ein S t ich von Pierre-Paul Sevin 
zu Ménestr iers Münzgeschichte Ludw igs XIV. von 1689, e inem K o n k u r -
renzunternehmen 1 8 zur Histoire  métallique  der Académie (Abb.  5). I n 
i h m stehen we l t l i cher Sonnenku l t u n d kathol ische Hei ls lehre auf 
bezeichnende Weise nebeneinander. Den off iz ie l len  Leg i t imat ionsgrund 
des kön ig l i chen Handelns verkörper t das Doppe lpat ronat der „Re l ig ion" 
und der „F römmigke i t " , die m i tsamt dem v ie lköpf igen Drachen des f ran-
zösischen Protestant ismus auch die Schr i f ten Calvins und Luthers den 
F lammen der Hö l le überantwor ten. „ L u d w i g der Große", w ie i hn die 
Umschr i f t  der gezeichneten Por t ra i t -Meda i l l e t i t u l i e r t , handel t zwar 
einerseits als Roi  très-chrétien  g leichsam i m Au f t rag dieser Patroninnen, 
doch andererseits agiert er i m Zeichen des Hydra-Bezwingers Herkules 
aus eigener Machtvo l l kommenhe i t . U n d diese Souveräni tät des Roi-Soleil 
erweist sich als der dominante B i ldd iskurs , wenn man die von bourbon i -
schen L i l i e n umrahmten Münzembleme betrachtet , die von den kön ig l i -
chen Großtaten für die kathol ische Rel ig ion künden. Erscheint doch auf 
einem D r i t t e l der v ie rundzwanz ig Meda i l l ons 1 9 die Sonne als die t re i -
bende Kra f t ,  ob diese n u n die „o iseaux de n u i t " , auch „par t isans des 
ténèbres" genannt, ver t re ibt (Nr. 14) oder - u m die benutzte Na tu rmeta -
pher h is tor isch zu konkret is ieren - die Ketzer durch Bekehrung dem 
H i m m e l näher b r ing t : „ L e Solei l qu i éleve des Vapeurs; par vos b ien faits 
nous approchons du c ie l " (Nr. 24). Dem Sonnenkönig w i r d so le tz t l i ch 
die Macht auch religöser Er lösung zugesprochen. 

Dieses t r i umpha le Se lbs tb i ld des Roi-Soleil  fand jedoch n ich t so a l l -
gemeine Anerkennung, w ie seine offiziöse  Propagierung g lauben 

1 8 Histoire du roy (Anm. 10). 
!9 Die folgenden exemplarischen Zitate kombinieren die Devisen der Embleme 

mit den zugehörigen Legenden unter der Zeichnung. - Siehe auch den um 1705 
von P. Pérou in Paris verlegten anonymen Stich Illuxit  vobis (BNF, Est., Coli. 
Histoire de France, cliché M 94783), auf dem die königliche Sonne die hetzeri-
schen' Reformatoren  von Martin Luther bis Théodore de Bèze erleuchtet und zum 
Katholizismus bekehrt: „Louis par sa prudence et ses Edits célébrés, / Enfin a dis-
sipé vos plus sombres tenebres..." - so kommentiert die Vers-Legende. 
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92 Rolf Reichardt 

Abb. 5: Embleme  und Sinnsprüche  über  Ludwigs  XIV.  Taten  für  die  Religion. 
Kupferstich von Pierre-Paul Sevin nach Claude-François Ménestrier, 1689. 
29,7 χ 21,5 cm (BNF, Est., Coll. Hennin 5452). Der Stich erschien erstmals in: C.-F. 
Ménestrier, Histoire du roy  Louis -le-Grand par  les médailles,  Paris: J.-Β. Nolin 

1689, 66D. 
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. ν  η Jû/ei7 farsa jirr<£ eilaira,  /'Aercùyue  , 
Il  e/rassa  tout  </'rtn,ceuf /es iro/J//ards  de Calvi  ri,: 

ZYcn pas par  un JTe/e  devisi-  , 
^Jiais ajirL de cacÀer  rrut  fine . 

L E R O Y Ώ Έ F R A N C E 
t'Jfome  T/rtmortcÌ  C/r/rf  de la S *e Jiuiuf . 

Abb. 6: Oer  König  von Frankreich  als Oberhaupt  der 
hl. Liga.  Schabkunst von Jacob Gole nach Cornelius 
Desart, 1691. 14,6 χ 10,7 cm (BNF, Est., Coli. Hennin 
5917). Eröffnungsblatt  der Karikaturenfolge Les Héros 

de la Ligue  (siehe Anm. 21). 

mach te 2 0 . Der vorgenannten Glor i f i z ie rung  des a l lerchr is t l ichen Königs 
widersprach z.B. 1691 ein protestantisches Spo t tb i l d aus den Kreisen 
des Refuge i n Amsterdam; es handel t sich u m das Eröf fnungsbla t t 
(Abb.  6) einer der frühesten französischen Ka r i ka tu ren -Se r i en 2 1 . Der 

20 Zum bildpublizistischen Hintergrund auch André Blum,  Louis XIV et 
l'imagerie satirique pendant les dernières années du XVI I e siècle, in: Mélanges 
offerts  à M. Henri Lemonnier, Paris 1913, 272 - 286. 

21 Les héros de la Ligue ou la procession monacale, conduitte par Louis XIV, 
pour la conversion des protestans de son royaume [La Haye, Rotterdam] 1691, 
24 Taf. - Dazu Eduard  Fuchs,  Die Karikatur der europäischen Völker vom Alter-
tum bis zur Neuzeit, Berlin 1901, 81 - 83. - Siehe auch die Darstellung von 
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Anspruch von Louis XIV, die protestant ischen Häre t i ker nach der Wider-
ru fung des Ed ik t s von Nantes „au fzuk lä ren" ,  d .h . m i t Gewal t zum 
Katho l iz ismus zu bekehren - so die A rgumenta t ion von Ze ichnung und 
Bei tex t - , gründet n ich t i n „gö t t l i chem E i fe r " ,  sondern kaschier t eine 
skrupel lose Mach tpo l i t i k . I n W i r k l i c h k e i t sei der „Sonnenkön ig" ein 
Dunke lmann m i t der Kapuze des Verschwörers u n d der Brandfacke l der 
Anarchie. - A ls dann die Armeen Ludw igs XIV. i m Jahre 1706, während 
des Spanischen Erbfolgekrieges,  eine Schlacht nach der anderen ver lo-
ren, ganz besonders am 23. M a i bei dem hol ländischen Dor f Ramil l ies, 
deutete eine Reihe nieder ländischer Ka r i ka tu ren diese vorübergehende 
Wende des Kr iegsglücks vo l l Genugtuung als E r fü l l ung einer h i m m l i -
schen Prophezeiung: denn elf Tage zuvor, am 12. M a i 1706, wa r i n West-
europa ta tsächl ich eine Sonnenf insternis e inget re ten 2 2 - eine tref f l iche 
Gelegenheit, die Astro logie gegen den Roi-Soleil  zu kehren. Eins der 
- meist zweisprachigen - B lä t te r (Abb.  7) zeigt L u d w i g i n Herrscherpose, 
das Haup t umfangen von seiner i n den Gegensinn verkehr ten Devise 
„Nunc [!]  pluribus  impar" 23. Doch w ie dieser selbstverl iehene „ H e i l i -
genschein" sprach l ich verba l lhorn t ist, so hat auch das ganze übr ige 
Gehabe des Sonnenkönigs an Überzeugungskraf t  eingebüßt; die schein-
bar imperatorenhaf te  Bewegung seiner Rechten g ib t i n Wahrhei t den 
Friedensvorschlägen der Mme de Ma in tenon sowie Ph i l ipps V. von Spa-
n ien nach. I n seinen f ing ier ten Worten unter der Ze ichnung deutet 
L u d w i g seine aufsehenerregende Niederlage i n Rami l l ies ( „ la perte en 
Brabant , dont tou t le monde par le" ) als erste Folge einer unhe i l künden-
den po l i t ischen Sonnenf insternis: „ . . . l e Solei l s 'éc l ipser /On a vu depuis 
peu: seroit ce pour p red i re /L 'Ec l ipsé à mon Solei l , ce que mon coeur 
déch i ré 2 4 . " A u f der nächsten K a r i k a t u r ist L u d w i g zur Bestürzung der 

Louis XIV als unheilbringende ,Sonne' auf dem anonymen holländischen Stich 
Kalendarium  Regium,  Solis  Cursum  perfecte  indicans,  1705/1706 (BNF, Est., Coli. 
Hennin 7001). 

2 2 Sie wurde von dem Nürnberger Astronomen Johann Philipp Wurzelbauer vor-
ausberechnet und in ihrem Ablauf gezeichnet (Stich von 1706 in BNF, Est., Coli. 
Hennin 7028) sowie auf mehreren politischen Stichen dargestellt, die der Stecher 
J. Mosse (oder Moxe) nach englischen Vorlagen anfertigte:  De groote  eclipsis  in de 
zon; Métamorphose  nouvelle, 1706;  und Apparition de Jupiter.  Mehrere Exemplare 
dieser Blätter wurden nachträglich in ein anonymes Recueil de pièces heroïques et 
historiques pour servir d'ornement à l'histoire de Louis XIV (1693) eingebunden, 
das die Pariser Nationalbibliothek besitzt: Rés. Lb 3 7 . 4034. - Der König selbst 
scheint diese Sonnenfinsternis nicht auf sich bezogen zu haben, wenn man dem 
Tagebuch eines Versailler Hofmanns glaubt: „Le 12, i l y eut une éclipse du soleil 
très considérable; le Roi avoit fait venir exprès à Marly le vieux Lahyre et le jeune 
Cassini, avec tous les instruments nécessaires pour faire bien voir et connaître aux 
princes et aux dames le commencement, le progrès et la diminution de l'éclipsé..." 
{Louis-François  du Bouchet , marquis de Sourches, Mémoires sur le règne de 
Louis XIV, pubi par le comte de Cognac et Edmond Pontal, t. X, Paris 1890, 79). 
Ich danke Pierre Rétat für den Hinweis auf diese Tagebucheintragung. 

23 Diese Spottformel hatten um 1695 schon satirische Münzen aus den Nieder-
landen verwendet. Vgl. Blum  (Anm. 20), 284. 
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i hn umr ingenden Höf l inge bereits kraf t los über dem gesprungenen 
Reichsapfel seines Königre ichs zusammengebrochen, die verf insterte 
Sonne nun senkrecht über s i ch 2 5 - eine U m k e h r u n g der i n der Sonnen-
uhr von 1679 dargestel l ten Macht lage (s.o. Abb . 4). U n d auf einem d r i t -
ten, einige Monate später veröf fent l ichten  S t i c h 2 6 ist der Roi-Soleil  ganz 
verschwunden, während die Verdunkelung der Sonne durch die englische 
Luna genauer erk lär t w i r d : 

„Soleil François qui fit des actes magnifiques 
Ci devant [,] à présent des merveilles publiques 
On fait à ton grand tort. La Lune d'outre mer 

T'a éclipsé: aussi les Planetes par fer 
On[t] étouffé  ton feu. .." 

I n der übr igen Ze ichnung ist denn auch zu sehen, w ie K ö n i g i n Anne 
von England, die Verbündete der Niederländer, den stolzen Gal l ischen 
H a h n rup f t ,  w ie gefangene französische Offiziere  von ih r die Frei lassung 
erbi t ten, w ie die Franzosen i n Tu r i n und zur See vor Spanien weitere 
Nieder lagen er leiden - alles konkrete histor ische Tatsachen. 

Über ihre aktue l len Anlässe hinaus hat diese ant iabsolut is t ische B i l d -
k r i t i k i m Rahmen unserer Fragestel lung insofern grundsätz l iche Bedeu-
tung, als sie zeigt, daß das pol i t ische Sonnensymbol i m ausgehenden 
X V I I . Jahrhunder t n i ch t länger a l le in auf die Panegyr ik des Roi-Soleil 
festgelegt b l ieb, sondern an Mehrdeutbarke i t gewann u n d gegen seinen 
Urheber gewendet werden konnte - ein mögliches Vorb i l d auch fü r 
andere Verwendungen der L i ch tpo lemik . Wie al lerdings die eher marg i -
nale Rol le des „Char du Sole i l " i n dem eingangs vorgestel l ten B i l d 
andeutet, er langte die Sonnenmetapher fü r das Selbstverständnis der 
französischen A u f k l ä r u n g keine zentrale Bedeutung, we i l sie „ a u t o r i t ä r " 
wa r und nu r vergleichsweise schwach das Gegenbi ld der Finsternis ent-
h ie l t . G le ichwoh l gr i f f ,  w ie zu zeigen sein w i rd , die pol i t ische Ikonogra-
phie immer wieder auf sie zurück, wenn es gal t , eine n ich t -chr i s t l i che 
und besonders hohei t l iche Au to r i t ä t w ie die natur recht l iche Wahrhei t 
oder die Repub l i k darzustel len. 

2. Sehr v ie l enger bezieht sich das Se lbs tb i ld des Siècle des Lumières 
auf die chr ist l iche, zumal die kathol ische Trad i t ion , w ie sie sich rück -
b l i ckend i n den einschlägigen A r t i k e l n des letzten enzyklopädischen 
Großunternehmens der Aufk lä rungsze i t  spiegelt: 

2 4 Eine titelgleiche, aber in der Zeichnung populärere Version dieses Stichs fin-
det sich in der Pariser Bibliothèque nationale, Dépt. des Est., Coli. Hennin 7072. 

25 Toute  la Cour  de France en Allarme,  anonymer Kupferstich, 1706 (BNF, Est., 
Coll. Hennin 7031). 

26 Mauvaises  conséquences de Γ éclipse  du soleil  françois  obscurci  par  la lune 
d'Angleterre  et les planètes  alliées , anonymer Kupferstich, 1706 (BNF, Est., Coll. 
Hennin 7104). 
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Abb . 7: Konferenz  Ludwigs  XIV.  mit Mme de Maintenon  und Philipp  V.  Anonymer 
Kupfers t i ch , 1706. 31,5 χ 20,5 cm (BNF, Est., Col i . Henn in 7083). 
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„Ténèebres.  La s ign i f i ca t ion de ce terme var ie beaucoup chez les Écr iva ins 
sacrés; 1° . . . les Ténèbres  désignent l ' a f f l i c t i on & l ' advers i té . . . 2° I l s igni f ie la 
mor t & le t ombeau . . . 3° L ' ignorance, Joan. c. 3, v. 19 ,Les hommes ont m ieux 
aimé les ténèbres  que la lumière ' . 4° S. Pau l appel le les péchées, les œuvres  des 
ténèbres  De là ce même Apô t re appel le souvent l ' I do lâ t r i e les ténèbres,  par 
oppos i t ion à la lumière d u Chr is t ian isme & de l 'Evang i l e . . . 6° S. Jean, Epist. 1 
c. 1, v. 5, d i t que D ieu est la lumière, & q u ' i l n ' y a po in t en l u i de ténèbres, 
parce que c'est de l u i que v iennent toutes nos connoissances.. . Jésus-Christ a 
d i t de lu i -même, Joan. c. 8, v. 12 ,Je suis la lumière d u monde, ce lu i q u i me sui t 
ne marche pas dans les ténèbres,  mais i l aura la lumière de la v i e ' . . . " 

„Lumière ... S. Jean d i t que D ieu est la lumière, & q u ' i l n ' y a pas en l u i de ténè-
bres . . . Mais la lumière  de Dieu  désigne aussi la grace parce qu 'e l le éclaire nos 
esprits, & a l lume dans nos coeurs l ' amour et la v e r t u . . . Jésus-Christ d i t à ses 
Apôtres: Vous êtes la lumière  d u monde, Ma t t . c. 5, v. 14, parce qu ' i l s devoient 
éclairer les hommes par la p réd ica t ion de l 'Evang i le , & par l 'exemple de leurs 
ve r tus . . . Les fidèles sont appellés enfans  de lumière,  les bonnes œuvres, des 
armes  de lumière,  6 c." 

Vor 1789 niedergeschrieben, aber erst zu Beginn der Französischen 
Revolu t ion verö f fen t l i ch t 2 7 , entha l ten diese theologischen Def in i t i onen 
eine über zwei tausendjähr ige T rad i t i on a n t i k e r 2 8 , gnostischer und vor 
a l lem chr is t l i ch-ka tho l ischer L i ch tme tapho r i k und L i c h t m e t a p h y s i k 2 9 , 
w ie sie während des Anc ien Régime i m Anschluß etwa an Ma leb ranche 3 0 

u n d Bossuet 3 1 „ rechtg läub ige" al lgemeinsprachige Wör terbücher i ns t i t u -
t iona l is ier t ha t t en 3 2 . D ie Def in i t ionen er innern daran, welche zentrale 

2 7 Encyc lopédie méthod ique ou par ordre de matières. Théologie, par l 'abbé Sy l -
vestre Bergier, t. I - I I I , Paris 1788 - 90, h ier nacheinander Bd. I I I (1790), 590f. u n d 
Bd. I I (1789), 496. - D ie Hervorhebungen i n Z i t a ten du rch Kurs i vsch r i f t  entspre-
chen h ier u n d i m folgenden den Quel len. 

28 Wich t ige Verb indungen der f rühchr i s t l i chen  Sonnen-Theologie zu den an t i -
ken He l i os -Ku l t en belegt Kantorowicz  (Anm. 4), 135 - 145. 

29 Vgl . bes. Hans Blumenberg,  L i c h t als Metapher der Wahrhei t . I m Vorfe ld der 
ph i losophischen Begr i f fsb i ldung,  in : S t u d i u m Generale 10 (1957), 432 - 47; s.a. 
Kurt  Goldammer,  L i c h t s y m b o l i k i n ph i losophischer Wel tanschauung, M y s t i k u n d 
Theosophie vom 15. bis z u m 17. Jahrhunder t , in : ebenda 13 (1960), 670 - 82. 

30 Nach Malebranche ist Go t t die e inz ig w i rksame Quel le geis t l icher Er leuch-
tung: „sa lumière l u i t dans les ténèbres, mais el le ne les dissipe pas t ou jou rs . . . 
L 'espr i t devient p lus pur, p lus l um ineux , p lus for t  et p lus étendu à p ropor t i on 
qu 'augmente l ' u n i o n q u ' i l a avec D ieu . " (Malebranche , Recherche de la vér i té, 
hrsg. v. Désiré Roustand/P. Schrecker, Paris 1938, 11 f.) Weitere Belege auch aus 
anderen Schr i f ten von Malebranche bei Mortier (Anm. 3), 17 f. 

31 Bossuet pred ig t eine M y s t i k der lumières des Chr isten, die m i t seiner ge is t l i -
chen Vervo l l kommnung von der ,Er leuchtung ' du rch die Taufe bis zur ,Verk lärung' 
du rch die Aufers tehung s tu fenar t ig h imme lan steigen: „Nous changeons deux fois 
d 'état , en passant premièrement des ténèbres à la lumière, et ensuite de la lumière 
impar fa i te à la fo i de la lumière consommé." (Jacques Bénigne Bossuet,  Oraisons 
funèbres, Paris 1936, B ib l . de la Pléiade 26) 

32 Den Ausgangspunkt b i l de t der Beispielsatz i m K u r z a r t i k e l „Ténèbres" des 
D ic t i onna i re Un iverse l von An to ine Furet ière (t. I I I , L a Haye 1690, s.p.): „Dans 
l 'Evang i le Satan est appel lé le Pr ince des ténèbres. " - Das erwe i te rn 1727 Basnage 
de Beauval u n d B ru te l de la Rivière, die Bearbei ter von Furet ière, i m A r t i k e l 
„ L u m i è r e " m i t einen Kernsatz des Paters Lamy : „Les lumières de la Fo i et de 

7 Z e i t s c h r i f t  f ü r H i s to r i s che Fo rschung , Be ihe f t 21 
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Rolle die L i ch t symbo l i k i n der chr is t l i chen Hei ls lehre, zumal i n der 
L ich tchr is to log ie des Johannesevangeliums, spielte: von Got t als dem 
Schöpfer,  der unerschöpf l ichen Quel le des L ichtes u n d vom Messias als 
der g le ichwert igen Verkörperung des göt t l i chen L ichtes über seine Apo-
stel als dessen erleuchtete Träger bis h i n zu den Getauf ten u n d den 
Gläubigen als den K i n d e r n des L ichtes ergießt sich nach chr is t l icher 
Vorstel lung das He i l als L i ch t ka ta rak t von Stufe zu Stufe i n die Finster-
nis der Welt, u m das h ier herrschende D u n k e l zu erhel len und a l lmäh l i ch 
zu vertreiben. Von Geburt , Taufe u n d Verk lä rung über Aufers tehung und 
H imme l fah r t  bis h i n zu letzter Ep iphan ie u n d Wel tger icht s ind für den 
Gläub igen al le Wegstat ionen Chr is t i (und le tz t l i ch seines eigenen geist l i -
chen Lebens) Mani festat ionen des L ichts . U n d was den Dual ismus von 
L i c h t u n d Finsternis bet r i f f t ,  so hat er eine zweifache Grundbedeutung: 
eine ethische - aus der L i c h t w e l t steigt der h imml ische Gesandte m i t 
einer Er lösungsmission i n die menschl iche Finsternis we i t ; und eine 
eschatologische - der K a m p f des L ichtes m i t der Finsternis, bei dem sich 
das L i c h t zeitweise verf instert ,  ist Zeichen der Endzei t , der Apoka -
l ypse 3 3 . Du rch die rel igiöse Kuns t waren diese grundlegenden Vorstel-
lungen auch v isuel l i m royaume  catholique  a l lgegenwärt ig, besonders 
anschaul ich auf B i ldern , die von der Cla i robscur-Malere i des Caravaggis-
m u s 3 4 beeinf lußt waren. Nicolas Tourniers Christus am Kreuz von 1628 
zum Beispiel (Abb.  8) b i lde t das leuchtende Zen t rum des Gemäldes, das 
L i c h t s t rah l t von i h m aus auf Mar ia , Johannes, Mar ia Magdalena u n d 
den hl . Franz von Paola, die ihrerseits das sie umgebende D u n k e l 
schwach erhel len; w ie al lerdings der Schlagschatten auf der l i nken 
Schul ter des Gekreuzigten zeigt, sendet Chr is t i Le ib wenigstens tei lweise 
ein Ref lex ionsl icht aus. E r empfängt seine Leuch tk ra f t  von einem bre i ten 
St rah l überwel t l i chen, göt t l i chen L ich ts , das von l i nks oben i n die (B i ld- ) 
Welt h i n e i n b r i c h t 3 5 . Insgesamt also eine b i l d l i c h str ingente Dars te l lung 

l 'Evang i le ont dissipé les ténèbres et l 'aveuglement du genre huma in . " Dies w ie -
derho l t dann das D ic t i onna i re de Trévoux i m A r t i k e l „Ténèbres" m i t we i teren 
Ergänzungen i m selben Sinne ( im A r t i k e l „ L u m i è r e " von demselben): 4. Au f l . 
1740, Nachdr. Nancy 1743, t. V I , Sp. 123 f. 

33 Vgl . die di f ferenzierte  Forschungsbi lanz von Otto  Böcher,  L i c h t u n d Feuer, in : 
Theologische Realenzyklopädie, Bd. X X I , Be r l i n 1991, 83 - 119. Böchers A r t i k e l 
belegt auch die Schr i f t t reue  des Eingangszi tats. 

34 Z u dem guten Du tzend französischer  Caravaggisten vgl. Margot  Klatsch, 
Caravaggio u n d die französische Malere i des 17. Jahrhunder ts , Diss. K ö l n 1974. -
D ie gleiche Auf fassung  des L ich ts f indet sich noch bei dem Pariser Ma le r Jean 
Bernard Restout von den 1760er bis zu den 1780er Jahren. 

35 Z u r zentra len Bedeutung des sakra len L ichtes n i ch t nu r fü r d ie Technik , son-
dern besonders auch fü r d ie i nha l t l i chen Grundaussagen der europäischen Malere i 
des 16. bis 18. Jhs. noch immer grund legend Wolfgang  Schöne, Über das L i c h t i n 
der Malere i (1954), 4. Au f l . , Be r l i n 1977, bes. S. 107 - 185. - Speziel ler zur K reuz i -
gungs ikonographie vgl. Gertrud  Schiller,  I konograph ie u n d chr is t l i che Kuns t , 
Bd. 2: D ie Passion Jesu Chr is t i , Güters loh 1968, 98 - 176. 
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••sn /̂ju'j 

Abb. 8: Christus am Kreuz, mit Maria, Johannes, Maria Magdalena und dem 
hl. Franz von Paola. Ölgemälde von Nicolas Tournier, 1628. 422 χ 292 cm (Louvre 

Paris, 1974/807). 

7 * 
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jener b ib l ischen und k i rch l i chen Dramaturg ie des sakralen Lichtes, das 
vom Schöpfer ausgeht, u m sich über seinen Sohn den Aposte ln und He i -
l igen mi tzute i len. 

Vor diesem H in te rg rund w i r d besonders deut l ich, w ie stark sowohl die 
aufk lärer ischen  als auch die revolut ionären lumières  selbst i n ihrer 
Ab lehnung der katho l ischen L i ch tme taphor i k auf dieselbe bezogen b l ie -
ben. I m Vorgr i f f  auf die folgenden Beispiele (s.u. Abb. 10 - 17) sei daher 
schon hier zusammenfassend festgestellt: wenn französische Au fk lä re r 
u n d Revolut ionäre sich die chr is t l iche L i ch tme taphor i k zu eigen mach-
ten, so ta ten sie dies n ich t i n unmit te lbarer , geradl in iger Nachahmung, 
sondern i n säkular is ier ter Fo rm u n d i n umgepol ter Wert igkei t . Quelle 
des L ich ts ist fü r sie n ich t die göt t l iche Offenbarung,  sondern die auto-
nome menschl iche Vernunf t  und Erkenntn is ; Träger des L ichtes s ind 
n ich t die Aposte l und die f rommen Christen, sondern die au to r i t ä t sk r i t i -
schen philosophes  u n d Republ ikaner se lbs t 3 6 ; der Dual ismus von L i c h t 
u n d Finsternis ist e in K a m p f n ich t des Messias gegen den Satan, n ich t 
des Glaubens gegen die Sünde, sondern der Au fk lä re r  gegen die „Pfaf-
fen" , der raison  gegen die superstition  u n d den fanatisme.  Daß die philo-
sophes u n d die Revolut ionäre, welche meist kathol ische Schulen durch-
laufen hatten, der K i rche so konsequent gleichsam ein Kerns tück ihrer 
Hei ls lehre entwanden u n d i n Waffen  des Rat ional ismus umschmiedeten, 
macht - über den propagandist ischen Zweck hinaus - n ich t nu r zu einem 
guten Tei l die „Re l ig ios i tä t " ihres aufk lärer ischen  Selbstverständnisses 
aus, sie e rk lä r t auch die ganze Erns tha f t igke i t  ihres missionar ischen 
Eifers und das hei lsgeschicht l iche Pathos ihrer Verkündigungen zum 
For tschr i t t u n d ba ld igen Sieg der lumières. 

Dieser Hei l igke i ts t ransfer  vom Katho l iz ismus zur A u f k l ä r u n g wa r 
al lerdings weder e in fest dat ierbarer A k t noch unmi t te lbare Über t ra -
gung; er vo l lzog sich v ie lmehr i n einem schleichenden Prozeß, i n dessen 
Verlauf wenigstens drei vom Katho l iz ismus gelöste Diskurse zur Symbo-
l i k von lumières  und ténèbres  eine Übergangs- u n d Vermi t t l ungs funk t ion 
er fü l l ten. 

3. E inen w ich t igen Anstoß gaben zunächst die Hugenot ten, indem sie 
sich m i t der Devise Post  Tenebras  Lux37 von der durch Aberg lauben ver-
f inster ten katho l ischen K i rche t rennten. Vertrat der französische Prote-
stant ismus doch eine von „ka tho l ischen Verf insterungen"  gereinigte 

36 Siehe Hans Ulrich  Gumbrecht/Rolf  Reichardt: Philosophe, Philosophie, in: 
Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe  in Frankreich 1680 - 1820, hrsg. v. Rolf 
Reichardt u. Eberhard Schmitt, Heft 3, München 1985, 7 - 82. 

3 7 Sie erscheint u.a. 1542 auf einem Genfer Siegel und 1542 auf dortigen Geld-
stücken; vgl. Im Hof  (Anm. 3), 124 und 134. - Daß die protestantische Lichtmeta-
phorik bis hin zu den Kirchenbauten ein europäisches Phänomen war, sei hier nur 
erwähnt, kann aber nicht ausgeführt  werden. 
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Hei ls lehre i m Zeichen des L ichts , w ie u.a. Psalmen und Predigten refor-
mier ter Pastoren über die No twend igke i t geist l icher Er leuch tung durch 
ein reinigendes, übernatür l iches Feuer belegen: „ L e propre du feu est de 
servir par sa clarté à la condui te de l ' homme. . . Cet esp r i t . . . i l l um ine nos 
esprits de la clarté de l 'Evangi le , et de la connaissance de la vé r i té . . . E t 
pa rm i les ténèbres de ce monde même dans l 'obscur i té de nos entende-
mens, l 'Espr i t de D ieu par sa parole nous éclaire au chemin de la vie 
é te rne l le 3 8 . " Gebete von réfugiés 39 u n d noch erhaltene Mauer inschr i f ten 
zerstörter Hugenot tenburgen i m Languedoc zeugen von der Beharrungs-
k ra f t  dieser protestant ischen L i ch tmetaphor i k . Daß für die Hugenot ten 
ihre Vert re ibung aus Frankre ich eine erneute Verf insterung  bedeutete, 
zeigt etwa folgendes u m 1700 niedergeschriebene Gebet i m Gesangbuch 
einer protestant ischen Fami l ie aus Caen: „Seigneur, y eu t - i l jamais af f l i -
x i o n comparable à la nôtre! Nous n'avons plus de temple; nos assemblées 
sont dissipées; nos pasteurs in terd i ts et bannis du m i l i eu de nous! Not re 
solei l s'est couché, q u ' i l étai t encore j ou r ! Les tenebres nous ont surpr is 
en p le in m i d i . . . 4 0 " . 

E twa u m die gleiche Ze i t v isual is ierte eine Ze ichnung solche Er fah run -
gen und das Selbstverständnis der hugenott ischen K i rche überhaupt i m 
B i ldd iskurs von L i c h t u n d Finsternis (Abb.  9). I m Zen t rum einer Mä r t y -
rerszene, die an Darste l lungen der Geißelung Chr is t i er innert , erleidet 
die L ichtgesta l t der Reformierten  K i rche n ich t nur die bewaffneten 
A t tacken der gekrönten Finster l inge, angeführt  vom Roi  très  chrétien  m i t 
seinem l i l iengeschmückten Umhang (wohl eine Ansp ie lung auf den 
Kamisardenkr ieg) , sondern auch die grausamen Peinigungen eines röm i -
schen und eines gr iechisch-or thodoxen Priesters u n d sogar eines Ca lv in i -
sten u n d eines Lu theraners 4 1 . D ie unschu ld ig Verfolgte tröstet sich m i t 
dem einer Weissagung Sacharjas (9,9) nachgebi ldeten Spruch: „Aff l igée, 
Tempétée, Réjouis- to i . Voic i ton Roi qu i v ient t'épouser, et se rendre v ic -

38 Samuel  Durant,  Trois sermons sur ces mots de Saint Paul, „N'éteignez point 
l 'Esprit", Sedan 1623, 39. Siehe auch weitere Quellenbelege bei Françoise Cheva-
lier,  Prêcher sous l 'Edit de Nantes. La prédication réformée au XVI I e siècle en 
France, Genève 1994, 112, 126 und 131 f. 

3 9 So heißt es in der gedruckten Prière de J. De La Motte avant le sermon, à La 
Savoye, le soir après son abjuration (Londres 1675): „Seigneur Dieu d'immense 
bonté et d'infinie miséricorde, qui par la conduite admirable de ta divine provi-
dence, m'as fait sortir... comme Israel de l'esclavage et de la tyrannie d'Egypte... 
et comme l'aveugle de l'Evangile des ténèbres qui depuis mon enfance 
m'empêchaient de voir la lumière..." (Zitiert nach Erich Haase, Einführung in die 
Literatur des Refuge, Berlin 1959, 79 Anm. 180) 

40 Zitiert nach Haase (Anm. 39), 131; s.a. ebd., 274. - Die große Bedeutung der 
Licht- und Schattensymbolik bei den Protestanten, besonders in ihren Gebeten, 
Liedern und Kirchenbauten, war ein europäisches Phänomen, das hier nicht ver-
folgt werden kann. 

Ihr Eingreifen kommentiert ein aus den Wolken dringender Pfeil mit den 
Worten: „C'est ici la Jalousie de l'Eternel". 
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o r AND VOL'S A U R E : S A C C A G E VOX'S SEREZ SA 
Λκ ί.\ l.lMIKkKEST APPARITE PANS I, KS TUN F.B RVi» POI Κ LFS 

Abb. 9: Wer  mit  dem Schwert  wütet,  der  soll  durch  das Schwert  umkommen: 
denn das Licht  ist  in der  Finsternis  erschienen,  um sie zu zerstören.  Zeichnung 
von Jean Allut, um 1703. Abgebildet nach: La France protestante. Histoire et 
Lieux de mémoire.  Sous la dir. de Henri Dubief et Jacques Poujol, Paris Chaleil 

1992, 89. 

to r ieux sur tes Ennemis. " U n d die B i ldun te rschr i f t  prophezeit den Pein i -
gern, daß das göt t l iche L i c h t sie wegen ihrer f insteren Taten vern ichten 
w i r d : „Quand vous aurez saccagé vous serez saccagés: car la lumière est 
apparue dans les ténèbres pour les détru i re. " Dieser prophezeite T r i -
u m p h der hugenott ischen Mär t y re r i n künd ig t sich i m l i ch ten Zukun f t s -
hor izont des Bi ldes an. 

Gle ichzei t ig m i t der hugenot t ischen B i l d k r i t i k an der G lo r i f i z ie rung 
des Roi-Soleil  wa r also auch der kathol ischen L ich tmetaphys ik t rotz 
al ler Un te rd rückung und Vert re ibung eine dauerhafte Konkur renz 
erwachsen - eine Konkur renz zudem, die sich i n der protestant ischen 
Schr i f tgelehrsamkei t  te i lweise von der or thodoxen D o k t r i n geist l icher 
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E r l e u c h t u n g d i s t a n z i e r t e 4 2 u n d u n t e r d e n B e d i n g u n g e n des R e f u g e 

z u s ä t z l i c h e r a t i o n a l i s t i s c h e E l e m e n t e a u f n a h m 4 3 . B e i d e - d i e a n t i a b s o l u -

t i s t i s c h e s o w o h l a l s d i e a n t i k a t h o l i s c h e L i c h t p o l e m i k - w u r d e n s o m i t 

w e s e n t l i c h g e t r a g e n v o n K r e i s e n e m i g r i e r t e r H u g e n o t t e n i n d e n N i e d e r -

l a n d e n , W e g b e r e i t e r n d e r f r a n z ö s i s c h e n F r ü h a u f k l ä r u n g . 

4. B e d e u t e t e das L i c h t i n d e n b e i d e n u m r i s s e n e n T r a d i t i o n e n e i n e h i m m -

l i s c h e , ü b e r m e n s c h l i c h e K r a f t ,  so b e g a n n s i c h m i t d e m R a t i o n a l i s m u s 

D e s c a r t e s ' u n d s e i n e r N a c h f o l g e r e i n e w e l t l i c h e P h i l o s o p h i e des L i c h t e s 

z u e n t w i c k e l n - s e h r z u m Ä r g e r r e c h t g l ä u b i g e r K a t h o l i k e n 4 4 . R e n é D e s -

ca r t es b e t o n t e z w a r w i e d e r h o l t , d a ß d e r M e n s c h i n R e l i g i o n s d i n g e n a u f 

das L i c h t d e r g ö t t l i c h e n O f f e n b a r u n g  a n g e w i e s e n b l e i b e : „ L a c o n n o i s -

sance i n t u i t i v e est u n e i l l u s t r a t i o n d e l ' e s p r i t , p a r l a q u e l l e i l v o i t e n l a 

l u m i e r e de D i e u les choses q u ' i l l u y p l a i s t l u y d é c o u v r i r p a r u n e i m p r e s -

s i o n d i r e c t e de l a c l a r t é d i v i n e s u r n o t r e e n t e n d e m e n t , q u i e n ce la n ' e s t 

p o i n t c o n s i d é r é c o m m e a g e n t , m a i s s e u l e m e n t c o m m e r e c e v a n t les r a y o n s 

de l a D i v i n i t é 4 5 . " D o c h i n d e m er d i e G e l t u n g d e r g ö t t l i c h e n E r l e u c h t u n g 

a u f d e n B e r e i c h des Ü b e r n a t ü r l i c h e n b e s c h r ä n k t e 4 6 , d i e W e l t e r k e n n t n i s 

a b e r d e m e i g e n s t ä n d i g e n m e n s c h l i c h e n lumen naturale  u n t e r s t e l l t e 4 7 , 

42 So wies Samuel  Turettini,  i n seinem Préservat i f  contre le fanat isme ou ré fu ta-
t i on des prétendus inspirez des derniers siècles (Genève 1723, 71) die These von 
der immer neu no twend igen E r leuch tung des Chr is ten du rch die Priester zurück , 
„parce que nous sommes dans des circonstances si heureuses, que nous v ivons 
dans u n siècle si éclairé, que nous avons tan t de secours pour nous ins t ru i re , q u ' i l 
n'est po in t besoin pour not re salut, que D ieu se révèle de nouveau à nous." - Meh r 
u n d auch frühere  entsprechende Belege i n dem gelehrten Werk von François 
Laplanche,  L 'Ecr i tu re , le sacré et l 'h is to i re . E rud i t s et po l i t iques protestants 
devant la B ib le en France au X V I I e siècle, Ams te rdam 1986. 

4 3 E t w a i n den Schr i f ten von Basnage de Beauval u n d Le Clerc. Dazu Haase 
(Anm. 39), bes. 196, 203 u n d 239; außerdem na tü r l i ch das S tandardwerk von Eli-
sabeth Labrousse,  Pierre Bayle, t . I I : Hétérodox ie et r igor isme, L a Haye 1964, 
S. 258 - 60 m i t e inschlägigen Quel lenz i ta ten; s.a. Myriam Yardeni,  La présence des 
Lumières dans les sermons d u refuge huguenot , in : Studies on Vol ta i re and the 
E igh teenth Century 303 (1992), 615 - 620. 

44 E iner von ihnen k r i t i s ie r te die beobachtete Bedeutungserwei terung von 
lumières als Wor tmißbrauch: „Ce siècle est b ien éclairé, car on n 'y entend par ler 
que de lumières.  On met par tou t ce mot aux endroi ts où l ' on auro i t mis autrefois 
l'esprit  ou Γ intelligence,  et i l a r r ive souvent que ceux q u i se servent de ce mot 
l ' app l i quen t si mal , qu'avec toutes leurs lumières , on peut d i re qu ' i l s n 'y vo ient 
gout te. " (Charles  Sorel,  L a Connoissance des bons l ivres, 1671, 409.) 

45 Br ie f  von der Monatswende M ä r z / A p r i l 1648 an den Marqu is de Newcast le, 
in : R. Descartes , Œuvres, hrsg. v. Charles A d a m u. Pau l Tannery, t. V, Paris 1903, 
136. - Siehe auch Jean Laporte, Le ra t iona l isme de Descartes (1945), 3. Au f l . , 
Paris 1988, 48f. 

46 So schrieb er am 31. Dez. 1640 an Mersenne: „Pou r le Mystère de la Tr in i té , 
je juge, avec saint Thomas, q u ' i l est purement de la Foy, & ne se peut connoistre 
par la Lumie re Nature l le . " Descartes,  Œuvres (Anm. 45), t. I I I , 1899, 174. 

47 So schrieb er u m 1641 i n der Schr i f t  Recherche de la Vér i té par la Lumiè re 
Nature l le , k ra f t dieses n a t ü r l i c h e n L ichtes ' könne der Mensch das Richt ige erken-
nen „sans emprunter le secours de la re l ig ion ou de la ph i losoph ie . " Siehe auch 
den A r t i k e l „ L u m i è r e na ture l le " von T. Gontier,  i n : Encyc lopédie ph i losoph ique 
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eröffnete Descartes diesem von Na tu r vorhandenen „ L i c h t der Vernunf t " 
e in zukunftsreiches säkular isiertes Wirkungsfe ld , zumal i n der Mo ra l ph i -
losophie: „ . . . w a s das na tür l i che L i c h t m i r zeigt - w ie z.B. daß daraus, 
daß ich zweif le, folgt, daß ich b in , u n d dergleichen - , das kann keines-
fal ls zwei fe lhaf t  se i n 4 8 . " Dies bedeutete eine höchst folgenreiche Emanz i -
pa t ion vom L ich tvers tändn is der chr is t l i ch-ka tho l ischen Trad i t ion : Der 
Ursp rung des L ichtes l iegt n ich t mehr i n Got t , sondern i n den Gesetzen 
der Na tu r ; u m das L i c h t zu erlangen, bedarf  der Mensch n ich t länger 
göt t l i cher Er leuchtung, sondern i h m genügen seine eingeborenen lumiè-
res naturelles  und die von i h m selbständig entwicke l te „E rkenn tn isme-
thode" ; u n d das L i ch t setzt sich i n der Welt durch n ich t m i t der Verbrei-
t ung des wahren Glaubens, sondern k ra f t  seiner eigenen Ev idenz 4 9 . 
A l le rd ings: bei al ler grundsätz l ichen „L i ch tha f t i gke i t des menschl ichen 
Geistes" ist das „ L i c h t der Wahrhe i t " n ich t a l lgemein selbst leuchtend, 
sondern muß gezeigt we rden 5 0 . Eben dies ist die Aufgabe der Phi loso-
phen und Aufk lärer . 

Obwoh l einf lußreiche cartesianische Denker w ie Nicolas Ma lebran-
c h e 5 1 sich an das neue Konzept der lumière naturelle  anlehnten, suchten 
sie es noch lange m i t der or thodoxen L ich tmetaphys ik zu verbinden. 
Aber i m Maße w ie das L i c h t der autor i tä tskr i t i schen raison  seinen 
Zuständ igke i tbere ich festigt und ausdehnt, erweisen sich die Konsequen-
zen als unausweich l ich. So w i l l der junge Voltaire sogar i n Fragen der 
Metaphys ik s ich nu r noch auf „mes propres lumières" verlassen und 
lehnt Spekula t ionen über die Uns terb l i chke i t der Seele m i t dem Argu -

universel le, I I : Les not ions phi losophiques. D ic t ionna i re , hrsg. ν. Sy l va in Au roux , 
t. I, Paris 1990, 1514. 

48 „ . . . quaecumque l um ine na tu ra l i m i h i ostendentur, u t quod ex eo quod d u b i -
terà sequator me esse, et s imi l ia , nu l l o modo dub i t a esse p o s s u n t . . . " heißt es 
U rsp rüng l i ch i n Descartes'  Med i t a t i o I I I , Abs. 9 von 1642, in : ders., Œuvres 
(Anm. 45), t. V I I , 1904, 38 - 39; Übersetzung nach der zweisprachigen Ausgabe: 
Descartes,  Medi ta t iones de p r i m a p h i l o s o p h i a / M e d i t a t i o n e n über die Grund lagen 
der Phi losophie, neu hrsg. v. Lüde r Gäbe, H a m b u r g 1959, 69. 

4 9 S.a. die Dars te l l ung u n d Belege von John Morris,  Descartes's N a t u r a l L i gh t , 
in : Journa l of the H is to ry of Ph i losophy 11 (1973), 169 - 187, abgedr. in : René Des-
cartes. C r i t i ca l Assessments, hrsg. v. Georges J. D. Moya l , vol. I, L o n d o n 1991, 
4 1 3 - 3 2 . 

50 Blumenberg (Anm. 29), 445 f. 
5 1 I n seinem Trai té de Mora le (Paris 1683), 1 - 2, schrieb er: „ L a ra ison de 

l ' homme est le Verbe ou la Sagesse de D ieu même. Car toute créature est u n Et re 
par t icu l ier , et la ra ison de l ' homme est universel le. S i mon espr i t é ta i t ma Raison 
et ma lumière, m o n espr i t serait la Raison de toutes les intel l igences: car je suis 
sûr que ma ra ison éclaire toutes les in te l l igences." Ä h n l i c h ders.,  Ent re t iens sur la 
métaphys ique et sur la Re l ig ion chrestiennes, Paris 1688, S. 23. A u c h Fontenel le 
ver t ra t vors ich t ig schon i n seiner Schr i f t  De l 'Or ig ine des fables (1684) die w e l t -
l i ch-ph i losoph ische Taug l i chke i t der menschl ichen lumières:  „nous sommes éclai -
rés des lumières de la vra ie re l ig ion et, à ce que je crois, de quelques rayons de la 
vra ie p h i l o s o p h i e . . . " (Bernard  de Fontenelle , Œuvres, vol . I - VI , Paris 1742, h ier 
Bd. V, 364). 
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ment ab: „Je n'avance pas davantage dans ces ténèbres; je m'arrête où la 
lumière de mon f lambeau me manque: c'est assez pour mo i que je voie 
jusqu 'où je peux a l l e r 5 2 . " D a m i t hat sich die Rel igion, bei Descartes noch 
der Geltungsbereich des göt t l i chen Lichtes, zum Hor t der ténèbres  ver-
f instert . 

Wenn diese Vorstel lungen vom L i c h t der phi losophischen Vernunf t 
auch ke inen eigenständigen, unmi t te lbaren b i l d l i chen Ausdruck gefun-
den zu haben scheinen, so gr i f fen  sie doch auf die ältere Al legor ie der 
nackten  Wahrheit 53 zurück - eine durchaus geläufige Visual is ierung, w ie 
noch unser obiges Erö f fnungsb i ld  zeigt. Denn die von den Emb lemat i -
kern entwicke l te Ikonographie der Vérité  s tand m i t der Sonnenmetapher 
i n enger Verb indung u n d wurde zunehmend ra t iona l is t isch gedeutet. 
Hat te zur Ze i t Descartes' die maßgebliche französische Über t ragung von 
Cesare Ripas Iconologia  (1603) die Vérité  noch als Abglanz des göt t l i chen 
Lichtes vers tanden 0 4 , so erk lä r t e in angesehenes ikonologisches Hand-
wör te rbuch der Aufk lä rungsze i t  dieselben A t t r i b u t e der Vérité vö l l i g 
säkular : „E l l e est représentée presque nue, avec un Sole i l au-dessus de la 
tête ou sur la po i t r ine. L a Vér i té a u n Solei l , parce qu'el le est amie de la 
lumière, ou p lu tô t parce qu'e l le est elle même la lumière qu i écarte les 
nuages de l 'erreur. Lorsqu 'on l u i a fa i t ten i r une palme, on a vou lu mar-
quer que la Vér i té est tou jours t r iomphante . On l u i a aussi donné u n 
miroi r , & ce symbole l u i convient t rès-bien, parce qu 'a ins i que le miro i r , 
elle nous présente les objets tels qu ' i l s s o n t 5 5 . " Dem entspr icht genau ein 
St ich von 1744 (Abb.  10). E r ist dem autor i tä tskr i t i schen Haup twe rk 
eines venezianischen Frühaufk lärers  vorangestel l t , das häuf ig nachge-
d ruck t wurde und auch i n Frankre ich Verbre i tung fand. Das Psalmzi tat 
i n der Legende 5 6 t a rn t eine b i ld l i che Dars te l lung m i t fast entgegenge-
setztem Sinn: n ich t Got t , sondern die Wahrhei t ist es, welche die B l i nden 
sehend macht. Noch ausdrück l icher f igur ier t  die A l legor ie der Vérité  als 
neue - aufklärer ische  - Oberinstanz auf dem bekannten Frontispice  de 

52 Voltaire, Tra i té de Métaphys ique (1734), chap. V u n d VI , in : ders., Œuvres 
complètes, hrsg. ν. Maur ice Tourneux, t. 22, Paris 1879, 213 u n d 215. - Z u m geist i -
gen K o n t e x t u.a. Simone Goyard-Fabre,  L a Phi losophie des Lumières en France, 
Paris 1972, 85 - 132. 

53 Ihre große Bedeutung auch fü r d ie ph i lsoph ischen Texte belegt Hans Blumen-
berg,  Parad igmen zu einer Metaphoro log ie, Bonn 1960, 12 - 58. 

5 4 „E l l e est peinte nuë, pour monstrer que la naïfueté l uy est nature l le , & qu 'e l le 
n 'a pas besoin d 'exp l i ca t i on pour se faire entendre. Pour mont re r aussi combien 
elle chér i t la clarté, elle t ien t & regarde u n Solei l , q u i est D ieu, source de toute 
lumiere, & la mesme Vér i té." Vgl . C. Ripa,  Iconologie où les pr inc ipa les choses q u i 
peuvent tomber dans la pensée touchant les vices sont représentées, aus dem I ta l . 
übers, ν. Jean Baudo in , t. I, Paris 1643, 192 u 195f. m i t E m b l e m N ° C L X V I . 

55 Honoré  Lacombe de Prézel,  D i c t i onna i re i cono log ique . . . (1756), neue verb. u. 
verm. Ausg., t. I I , Paris 1779, 284. 

56 I n der a l ten Vulgata zäh l ten die Psalmen etwas anders als heute; nach moder-
ner Z ä h l u n g hande l t es s ich u m Psalm 146,8. 
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hutminrzt coreo/· rr airn  J<f? 

Abb. 10: Die Wahrheit  erleuchtet  die  Blinden.  Kup fe rs t i ch von F ran -
cesco Cepparu l i , 1744, 15,2 χ 9,7 cm. Front isp iz zu: Giuseppe A n t o n i o 
Costant in i , Lettere  critiche , giocose,  morali,  scientifiche,  ed erudite 
alla  moda, ed al guste  del  Secolo  presente,  Bd. 1, Venezia Bassaglia 

1751. 
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l'Encyclopédie  von Charles-Nicolas Cochin le Jeune (1764/72); von der 
Raison  und der Philosophie  entschleiert, erleuchtet sie, wie der mitgelie-
ferte Begleittext erklärt, alle Wissenschaften, als erste jedoch die ihr 
früher  übergeordnete Theologie: „A ses piés [!], la Théologie agenouillée 
reçoit la lumière d'en haut5 7 . " 

5. Christliche, rationalistische und auch magische Elemente der Licht-
metaphorik mischten sich schließlich bei den Freimaurern. Schon der 
maurerische Initiationsritus, wie ihn um 1740 eine Pariser Loge prakti-
ziert und wie ihn ein Kupferstich von 1775 bestätigt (Abb.  11), wird als 
Weg vom Dunkel der Laienschaft zum Licht des Maurerstandes insze-
niert: nachdem er eine Stunde lang mit verbundenen Augen in einem 
dunklen Raum meditiert hat, wird der „Neophyt" zu seinen künftigen 
„Brüdern" in den Logensaal geführt,  den drei in einem Dreieck aufge-
stellte Fackeln erleuchten; dem aufgeschlagenen Johannesevangelium -
diesem „Lichtbuch" des Neuen Testaments - gegenüberstehend, muß er 
seine Beitrittsabsicht („vocation") bekräftigen; daraufhin befiehlt der 
Logenmeister, seine Augenbinde zu lösen: „,Faites-luy voir le jour, i l y a 
assez longtemps qu' i l en est privé/ Dans cet état, on luy débande les 
yeux, tous les frères  assemblez en rond, mettent l'épée à la main5 8 . " Seit 
Mitte der 1760er Jahre erhielt der neue „Bruder" anschließend eine 
Schmuckurkunde59. Das bei der „Loge de l 'Amitié de Bordeaux" übliche 
Diplom (Abb.  12) steht unter der von der aufgehenden Sonne erhellten 
Devise „Post  Tenebras  Lux" und datiert nach Jahren des Lichtes. Was 
damit gemeint ist, wird noch deutlicher in einer anderen Urkunde, 
welche die „Grand Loge des Maîtres de l'Orient de Paris" am 24. Mai 
des „An de Lumière 1774" einem gewissen Jean Chunois ausstellte. 
Gleichsam unter der Schirmherrschaft  einer sakralen Lichtglorie, welche 
die erleuchtende Kraft  des „Grand Architecte de l'Univers" (so eine ste-
hende Formel dieser Diplome) versinnbildlicht, wird Chunois in die Bru-
derschaft  der Erleuchteten aufgenommen: „Déclarons, Certifiions [!] et 
Attestons à tous les hommes qui connaissent la vraie Lumière sur la sur-

Vgl . die g ründ l i che D o k u m e n t a t i o n von Christian  Michel , Char les-Nicolas 
Coch in et le l i v re i l l us t ré au X V I I I e siècle, Genève 1987, 283 - 288 u n d Abb . 126; 
s.a. Georges May , The Front isp ice of the „Encyc lopéd ie " , in : D ide ro t Studies 16 
(1973), 159 - 74. 

58 BNF, MS. fr. 15176, fol. 27, z i t ie r t nach Gérard  Gayot,  La f ranc-maçonner ie 
française. Textes et pra t iques ( X V I I I e - X I X e siècles), Paris 1980, 133; s.a. ebd. als 
Abb . 24 einen zeitgenössischen St ich, der eine solche I n i t i a t i o n dars te l l t ; e in ver-
g le ichbarer S t i ch von 1766 f indet s ich bei Francis Marais,  La Franc-maçonner ie 
dévoilée. Glossaire à l 'usage de néophyte et d u chercheur, Boucherv i l le (Canada) 
1994, 210; eine entsprechende Dars te l l ung der Loge von Rochefort  aus den 1780er 
Jahren reproduzier t  Francis  Masgaud, Franc-maçonner ie et f rancs-maçons en 
Aun is et Saintonge sous l 'anc ien régime et la Révo lu t ion, L a Rochel le 1989, 98. 

59 D ie folgenden Angaben zu den Fre imaurerd ip lomen verdanke i ch zum Tei l 
Ursu la Terner; sie berei tet eine Ma inzer kunsth is tor ische Disser ta t ion m i t dem 
Arbe i t s t i t e l Ikonographie  freimaurerischer  Symbolik  vor. 
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108 Rolf Reichardt 

Abb . 11: Aufnahme  von Lehrlingen  in eine Freimaurerloge.  Anonymer Kup fe r -
st ich, u m 1775. 22,5 χ 33,2 cm (BNF, Est., Col i . H e n n i n 9545). 

face de la terre, que le Frere Jean... Chunois a été reçu par Nous Apren-
tis [!], Compagnon et Maître... Certificat revêtu des Sceaux et Timbre de 
notre Architecture afin qu' i l reçoive de tous les frères  éclairés, Joye, 
Satisfaction et bon accueil60." 

Derartig initi iert, übertragen und bestätigt, wirkt die Erleuchtung 
weiter in dem maurerischen Grundanliegen, das Licht sowohl der göttli-
chen als auch der humanitären und naturwissenschaftlichen Wahrheit 
und Ethik zu erlangen, zu sammeln, zu vereinen und zu verbreiten 61, und 
führt  schließlich zu dem stolzen Bewußtsein von Freimaurern, mit ihren 
lumières  mehr zur Französischen Revolution beigetragen zu haben als 
die Aufklärer  selbst: 

„B ien des siècles avant que Rousseau, Mably, Rayna l eussent . . . je t te dans 
l 'Europe la masse des lumières qu i caractérise leurs ouvrages, nous p ra t iqu ions 
dans nos loges tous les pr inc ipes d 'une vér i tab le sociabi l i té . L'égal i té, la l iber té, 
la f ra tern i té  étoient pour nous des devoirs d 'au tan t p lus faciles à rempl i r , que 
nous écart ions soigneusement l o i n de nous les erreurs et les préjugés qu i , depuis 

60 BNF, Ms., Bestand F. M. 
61 Noch am 17. Januar 1874 sagte der B ruder Royer i n einer Rede vor der Loge 

„L 'E to i l e de Chaumon t " i m Depar tement Hau te -Marne : „ L a Franc-Maçonner ie 
a ime la lumière, elle la répand à profus ion au tour d'el le, el le demande qu 'e l le soit 
encore répandue avec la p lus grande l ibéra l i té ; i l faut que l ' i ns t ruc t i on soit mise à 
la portée de t o u s . . . " (zit. nach Gayot [Anm. 58], 108). 
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Abb . 12: F re imaure rd ip lom der bordeleser Loge „ Z u r F reund-
schaf t " . Kup fe rs t i ch von P ie r re -Ph i l ippe Chof fard  nach 
François Boucher, 1765/66. 41,4 χ 27,6 cm (BNF, Est., Col l . 

H e n n i n 8563). 

longtemps, ont fa i t le ma lheur des na t i ons . . . une révo lu t ion amenée par les 
lumiè res . . . subsiste au tan t que les lumières, et le propre des vér i tables l um iè -
res . . . est de se propager et de s'étendre. Voi là comment nous avons réel lement 
in f lué sur la révo lu t ion actuel le, c'est en éc la i rant dans nos mystér ieux atel iers 
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Abb . 13: Selbster leuchtung der Freimaurer. Anonymer Kup fe r -
st ich, 1791. Fron t isp iz zu: Der  verklärte  Freymaurer.  Eine 
Schrift,  worinn  die hyroglyphis che Zeichen,  Worte,  Werke,  wie 
sie sollen  verstanden,  und so weit  es thunlich  ist,  ausgedeutet 

werden  [Wien: Pazowski ] 1791. 

une foule de ci toyens q u i ont reporté dans la société ord ina i re nos pr inc ipes et, 
nous pouvons dire, nos v e r t u s 6 2 . " 

Dieses maurerische Lichtverständnis visualisiert das Frontispiz eines 
1791 veröffentlichten  Traktats (Abb.  13). Aus dem göttlichen Auge63 , das 

62 Rundschre iben der Pariser Loge „Con t ra t socia l " vom 20. November 1790, 
z i t . nach Gayot  (Anm. 58), 210. 
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einem gleichseit igen Dreieck als Zeichen der Vo l lkommenhei t einge-
schrieben ist, leuchtet e in überwel t l i cher L i ch t s t rah l m i t den Worten des 
Johannesevangeliums i n die (B i ld- )Wel t h ine in : „ L u x lucet i n tenebr is" . 
E r fä l l t zwar auf einen Spiegel, b le ib t aber wi rkungs los, w e i l es der 
„b l i nde Spiegel" der unaufgek lär ten Welt ist, w ie der zwei te Halbsatz 
des Evangel isten bestät igt : „Tenebrae eam non comprehenderunt" . Den-
noch ist der Tisch, u m den die Logenbrüder versammelt sind, he l l 
er leuchtet, und zwar durch ihre geheimnisvol le A rbe i t selbst, deren 
Ins t rumente und Symbole vor ihnen ausgebreitet sind. Da das göt t l iche 
L i c h t auf Erden n i ch t (mehr) unmi t t e lba r w i r k t , t r i t t also die maurer i -
sche Selbster leuchtung an seine S te l le 6 4 . 

I I . Aufklärerische Vergeschichtlichung 
der lumières  und Politisierung der ténèbres 

„ I I s'est répandu depuis un temps un espri t ph i losophique presque tou t 
nouveau, une lumière qu i n 'ava i t guères éclairé nos ancêtres", r ief Fonte-
nel le schon 1731 i n seiner Gedächtnisrede auf Houdar de la Mot te vor 
den versammelten M i tg l i ede rn der französischen Akademie aus 6 5 . E r 
lebe i n einem „siècle l um ineux et ph i losoph ique" , bestät igte 25 Jahre 
später der Marqu is d 'A rgenson 6 6 , u n d Vol taire wurde n ich t müde, i n 
seinen Br iefen - besonders der 1760er Jahre - immer wieder die „Frohe 
Botschaf t " vom unaufhal tsamen, nahe bevorstehenden Sieg der A u f k l ä -
rung zu verkünden: „ L a révo lu t ion s'opère sensiblement dans les esprits 
malgré les cris du fanatisme. L a lumière v ient par cent trous q u ' i l sera 
impossible de bouche r 6 7 . " I n diesen zei t typ ischen Äußerungen verb inden 
sich verschiedene Tradi t ionsstränge der oben vorgestel l ten L i ch tme ta -
pho r i k - insbesondere die eschatologische L ich tbo tschaf t des Johannes-
evangeliums und die lumière naturelle  des Rat ional ismus - zu einem 
autor i tä tskr i t i schen D iskurs von neuart iger Brisanz. E r hat sich zwar die 
rel igiöse Gewißhei t vom he i lbr ingenden Endsieg des L ichtes über die a l t -

63 Z u r ikonograph ischen M u l t i f u n k t i o n a l i t ä t des Auges vgl. Klaus  Herding  u. 
Rolf  Reichardt,  D ie B i l d p u b l i z i s t i k der Französischen Revolu t ion, F r a n k f u r t / M . 
1989, 4 4 - 4 9 . 

64 E i n wei terer Beleg fü r die zusammenfassende These von Schöne (Anm. 35), 
165: „Das B i l d l i c h t der neuze i t l i chen Malere i ist zur L i ch tque l l e seiner selbst 
geworden." 

6 5 Eloge de L a Mot te , abgedr. in : Antoine Houdar  de la Motte, Œuvres, Paris 
1754, I . 

6 6 René-Louis de Voyer,  marqu is d'Argenson,  Jou rna l et Mémoires, hrsg. v. E. J. B. 
Rathery, t. I X , Paris 1867, 222, E i n t r ag vom 5. März 1756. 

6? A n Charles Bordes am 18. Nov. 1768, in : The complete Works of Vol ta i re, 
vol. 118 (Correspondance and re lated documents X X X I V ) , Banbu ry 1974, 142, Nr. 
D15322. Weitere Belege i n der Blütenlese von Mortier  (Anm. 3), 37 - 39. 
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bösen Mächte der F instern is anverwandel t , aber über die Zwischensta-
d ien des cartesianischen u n d des hugenott ischen L ichtbegr i f fs  hat er die 
or thodox-katho l ische Lehre von L i c h t und Finsternis umgepol t : w ie 
einerseits die lumières  i m Diskurs der A u f k l ä r u n g n ich t mehr das gottge-
sandte geist l iche He i l bezeichnen, sondern i m Gegentei l phi losophische 
Selbstvergewisserung ausdrücken, so verwandeln sich andererseits 
K i rche und Klerus von M i t t l e r n der wahren lumières  i n Träger der ténè-
bres.  U n d daher genügte es den philosophes  n icht , die vernunf tgele i teten 
lumières  endgü l t ig vom Katho l iz ismus gelöst zu haben - e in Bruch, der 
u m 1750 wei tgehend vol lzogen war ; sondern we i l sie sich nun ihrerseits 
als Träger des L ichtes verstanden, füh l ten sie sich zum K a m p f gegen die 
„F ins te r l inge" aufgerufen.  Symptomat isch für diesen neuen Diskurs 
erscheint eine Äußerung des jungen Turgot von 1753, i n welcher der 
soeben von der Geis t l i chke i t i n den Staatsdienst übergewechselte philo-
sophe den Katho l iz ismus, insofern er die vernunf tgele i teten lumières 
bekämpfe, zum f insteren Gegenpr inz ip der po l i t ischen A u f k l ä r u n g er-
k lä r t : „Une re l ig ion qu i para î t ra i t  fausse par les lumières de la raison, et 
qu i s 'évanouira i t devant ses progrés, comme les ténèbres devant la 
lumière, ne devrai t po in t être adoptée par le l ég is la teu r 6 8 . " 

Wie sich schon bei e in igen hugenott ischen Zeugnissen angedeutet hat 
u n d w ie die z i t ier ten Worte des späteren Reformministers  verstärkt 
zeigen, bedeutete die D is tanz ierung der L i ch tme taphor i k vom K a t h o l i -
zismus u n d ihre konkret is ierende Über t ragung auf innerwe l t l i che Er fah-
rungen u n d Vorstel lungen eine Verzei t l ichung und dami t zugle ich eine 
Pol i t is ierung. Je nachdem, ob dabei mehr die lumières  oder mehr die 
ténèbres  i m B l i ck waren, prägte sich diese Verwel t l i chung bei den f ran-
zösischen Au fk lä re rn  vor a l lem i n zwei Haup tva r ian ten aus. 

1. Z u m einen kann man von einer ph i losophisch-geschicht l ichen L i c h t -
metaphor ik m i t vor a l lem an t i k le r i ka le r Stoßr ichtung sprechen. M i t i h r 
geben die philosophes  i h rem Bewußtsein vom For tschr i t t der Vernunf t , 
der wissenschaft l ichen Erkenntnisse u n d der al lgemeinen Wissensver-
bre i tung Ausdruck . I m B l i c k auf die Verbre i tung der Entdeckungen 
Newtons u n d Lockes r ief  Turgot schon 1750 aus: „En f in , toutes les 
ombres sont dissipées. Quelle lumière b r i l l e de toutes p a r t s 6 9 ! " 

Radika ler und v is ionärer wa r zwei Jahrzehnte später die an t i k le r i ka le 
geist ig-moral ische Zeitdiagnose vo l l aufk lärer ischer  Zukunf tshof fnung, 
die der Baron d 'Ho lbach m i t H i l fe der L i ch tme tapho r i k ausdrückte; u m 

68 Anne Robert  Jacques Turgot,  Let t res à un grand v ica i re sur la tolérance I 
(1753), in : Œuvres de Turgot et documents le concernant, hrsg. ν. Gustave Schelle, 
t. I, Paris 1913, 390. 

69 Tableau ph i losoph ique des progrès successifs de l 'espr i t h u m a i n (Sorbonne-
Rede vom 11. Dez. 1750), in : ebenda, 234. 
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religiöse Ank länge zu vermeiden, gr i f f  er dabei auf die Na tu rsymbo l i k 
von Nacht u n d Tag zurück und erfand zugleich ein physikal isches B i l d : 
„Ma lg ré l 'obscur i té du crépuscule où les nat ions semblent encore errer, 
des coups fréquents de lumière annoncent l 'aurore et la venue du jour ; la 
vérité, comme le solei l , ne peut po in t rétrograder;  les ténèbres disparais-
sent . . . " Ja Ho lbach meinte aus den kumul ie renden Ef fekten  immer zah l -
reicherer E inzels t rah len eine A r t aufk lärer ischen  Quantensprung der 
lumières vorausberechnen zu können - geradezu einen L i ch tb rand , der 
al le Finsternis u m sich her verzehren werde: „Une mu l t i t ude de rayons 
rassemblés formera  quelque jour une masse immense de lumière qu i 
échauffera  tous les coeurs, qu i éclairera les espr i ts . . . et f i n i ra par p ro-
dui re un embrasement général dans lequel toutes les erreurs humaines se 
t rouveront consumées . . . 7 0 " . E ine eschatologische Vis ion der Autodafés 
von 1793. 

Den vorrevolut ionären Höhepunk t aufkärer ischer  Selbstvergewisse-
rung i m Zeichen der lumières  mark ie r t die so überaus erfolgreiche  Ray-
nalsche Histoire des deux Indes  i n ihrer u m rad ika le Texte Diderots 
angereicherten Ausgabe von 1780. I nha l t l i ch d 'A lember ts „Discours pré-
l im ina i re " zur Encyclopédie  folgend, aber m i t gesteigerter Emphase 
beschreibt i h r Schlußband resümierend die Aufk lä rungsbewegung als 
langen K a m p f der philosophie  gegen die superstition . M i t Gal i le is E n t -
deckungen beginnt die Emanz ipa t ion von der Au to r i t ä t kathol ischer 
Offenbahrungslehre:  „ L a lumière naqu i t au sein des ténèbres. . . . A i ns i la 
phi losophie sort i t du cloître, & l ' ignorance y res ta 7 1 . " U n d diese neben 
den Ketzerverbrennungen auf leuchtende Verheißung vernunftgemäßer 
Au f k l ä rung scheint Raynal n u n i m „siècle de la ph i losoph ie" dank ver-
besserter Wissensvermi t t lung der E r fü l l ung nahe: „Cependant, la lumière 
gagne insensiblement u n plus vaste hor izon. Une espèce d 'empire s'est 
fo rmé . . . Les l ivres éclairent la m u l t i t u d e . . . Les erreurs même des esprits 
systématiques se dissipent au grand jour de l ' impression, parce que le 
raisonnement & la discussion les met tent au creuset de la v é r i t é 7 2 . " 

D ie h ier einem histor ischen Werk eher angehängte These von der 
„m i t te la l te r l i chen Verf insterung"  u n d ihrer a l lmäh l ichen Erhe l lung 
durch die A u f k l ä r u n g w i r d schl ießl ich während der Revolu t ion von Con-

™ Essai sur les préjugés, 1770, nacheinander 388f u n d 384. 
71 H is to i re ph i losoph ique et po l i t i que des établissemens et du commerce des 

Européens dans les deux Indes, t. I - X , Genève 1780, h ier t. X , 433. - Z u m Ste l len-
wer t unseres Begriffspaares  bei Rayna l vgl . Hans-Jürgen  Lüsebrink,  „ Lum iè res " et 
„ ténèbres" : présence et usages d ' u n couple sémant ique-c lé du d i x - h u i t i è m e siècle 
dans 1 ' „His to i re des deux Indes" , in : L 'H is to i re des deux Indes - réécr i ture et po l y -
graphie, hrsg. v. H.-J. Lüseb r i nk u. A n t h o n y St rugne l l , Ox fo rd 1996, 57 - 67. 

72 Ebd. , 440f. - Diese Sätze f inden sich a l lerd ings bereits i n Raynals Tableau de 
l 'Europe, pour servir de Supp lément à l 'H i s t o i r e . . . [des] deux Indes, Ams te rdam 
1774, 149. 

8 Z e i t s c h r i f t  f ü r H i s to r i s che Fo rschung , Be ihe f t 21 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-49376-0 | Generated on 2025-05-15 23:27:31



114 Rolf Reichardt 

dorcet i n eine al lgemeine For tschr i t ts theor ie in tegr ier t . Bedeutet das M i t -
te la l ter für den f lücht igen Gi rond is ten eine „décadence des lumières" , 
gekennzeichnet durch „ ignorance" , „ féroc i té" ,  „ in to lérance rel ig ieuse", 
„ t y rann ie sacerdotale" u n d „despot isme m i l i t a i r e " 7 3 , so verk lä r t s ich i h m 
andererseits die Revolut ionszei t - t ro tz al ler Verfolgungen - zum Sonnen-
aufgang des Glücks der Menschhei t : „Cependant, le jour renaît peu à 
peu; les yeux, longtemps condamnés à l 'obscur i té, l 'entrevoient , se refer-
ment, s'y accoutument lentement, f i xent enf in la lumière, et le génie re-
v ient sur ce globe, d 'où le fanat isme et la barbar ie l 'avaient e x i l é 7 4 . " 
A u c h wenn die chr is t l iche L i ch tme tapho r i k i n solchen Formul ie rungen 
verdrängt w i rd , so w i r k e n i n i h r doch besonders eschatologische Ele-
mente unterschwel l ig fort .  Sie vor a l lem ver le ihen dem phi losophischen 
L ich tbegr i f f  der philosophes  sein Pathos und seine geschicht l iche D imen-
sion: so verstanden umfassen, s t ruk tu r ie ren und lenken die ph i losoph i -
schen lumières  das gesamte ku l tu re l le Leben als dynamischen Prozeß m i t 
offener  Zukunf tsperspekt ive. 

2. Z u m anderen ist eine zunehmende pol i t ische Ins t rumenta l is ie rung 
der aufk lärer ischen  L i ch tme tapho r i k zu beobachten, die vom Gegenbe-
gr i f f  der lumières  ausgeht - die Tendenz der philosophes,  m i t dem Aus-
druck ténèbres  konkrete pol i t isch-sozia le Krä f te und Verhältnisse der 
Vergangenheit und ihrer eigenen Ze i t anzuprangern. So legte D idero t 
schon i n seinem Enzyk lopäd iear t i ke l „B ramines" die soziale Verf inste-
rung des 17. Jahrhunder ts i nd i rek t den Pr iv i legier ten, d .h . vor a l lem 
Klerus und Ade l zur Last : „ s ' i l arr ive q u ' i l y a i t dans une société des 
gens intéressés à former,  pour ainsi dire, des centres de ténebres, b ientôt 
le peuple se t rouve plongé dans une nu i t profonde. Nous n'avons po in t ce 
malheur à craindre: jamais les centres de ténebres n 'on été p lus rares & 
plus resserrés qu 'au jourd 'hu i : la Phi losophie s'avance à pas de géant, & 
la lumière l 'accompagne & la s u i t 7 5 . " D ie ze i t l i ch m i t dem Verbot des 
Jesuitenordens zusammenfal lende Sonnenf insternis vom November 1764 
wurde denn als h imml isches Strafger icht  begrüßt begrüßt, das den Sturz 
der A n t i Au fk lä re r  i n die ewige Nach t besiegelte (Abb.  14). 

Ganz besonders Vol ta i re t rug durch seine europawei t verbrei tete Ko r -
respondenz w ie durch seine anonymen Pamphlete höchst w i r kungsvo l l 
zur konkre ten St igmat is ierung „unaufgek lär ter  F ins ter l inge" i n F rank -
reich bei, ob er nun m i t dem Schlacht ru f „écrasez l ' i n fâme" zum Kamp f 
gegen „ka tho l ischen Aberg lauben u n d Fanat ismus" aufforderte,  die 

7 3 Esquisse d ' u n tab leau des progrès de l 'espr i t huma in , hrsg. u. annot ie r t v. 
Mon ique u. François Hincker , Paris 1966, Überschr i f t  u n d Beginn der 6. Periode, 
153; s.a. d ie le tz ten Absätze zur 7. Periode, ebd. 175. 

7 4 Esquisse, 9. Epoche, ebenda 203. 
75 Encyc lopédie (Erstausgabe i n Fol io) , T. I I , 1751, Sp. 394a. 
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E C L I P S E , J E S U I T I Q J U B . 

les Aitronomea ce sont trompes  à-J^KCLIPSK  du premier  avril 
M.D. CC.LXIV. Ce η ìcsl pas la  l ime </ia  à Eciipfe le  Soleil, mail" 
les Joi-disant % |t«furttv( î iu^o et  Xavier) que Ion à chiiße' du Cici 

Abb . 14: D ie Sonnenf instern is der Jesuiten. Kup fe rs t i ch von 
Jean Coegesse (?), 1764. 17 χ 12,2 cm (BNF, Est., Col i . 

H is to i re de France, c l iché 97652). 

Abschaf fung  der Leibeigenschaft i m Pays de Gex betr ieb oder die Revi-
sion des Just izskandals u m Jean Calas erreichte. 1775 entwar f er i n 
seiner Éloge  historique de la Raison  eine A r t pol i t isches Testament i m 
Zeichen des Dual ismus von L i c h t u n d Finsternis. Während die aufk läre-
r ischen lumières  von der Raison  und ihrer Tochter, der Vérité , vertreten 
werden, konkret is ieren sich die ténèbres  sowohl i n h istor ischen Greuel-
taten w ie der Bar tho lomäusnacht als auch i n Mißständen des Anc ien 
Régime wie der Fol ter oder der recht l ichen Benachte i l igung der Prote-
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stanten. U m diesen Bedrohungen der Into leranz und des Despot ismus zu 
entgehen - so Voltaire - , h ie l ten die Vernunf t  u n d die Wahrhei t sich 
lange Ze i t versteckt; n u n aber, da der neue Min is te r Turgot sich 
anschickt , Staat und Gesellschaft zu reformieren,  kann die Raison  s ich 
i n Frankre ich zeigen u n d der Vérité  zurufen: „Vous voyez que tou t v ient 
tard ; i l fa l la i t passer par les ténèbres de l ' ignorance et du mensonge 
avant de rentrer dans votre palais de lumière, dont vous avez été chassée 
avec mo i pendant tan t de s ièc les7 6 . " M i t e in igem G r u n d wurde Voltaire 
daher von Zeitgenossen w ie Nachwe l t besonders nachha l t ig i n Fo rm von 
L ich tmetaphern gefe ier t 7 7 . A ls er am 7. A p r i l 1778 i n einer fe ier l ichen 
Zeremonie der Pariser „Loge des Neuf Soeurs" be i t r i t t , w ü r d i g t e in 
Bruder dieses aufsehenerregende Ereignis m i t einem Vierzei ler von La 
D ixmer ie als Verstärkung der Außen Wi rkung maurer ischer Er leuchtung: 

„ A u nom seul de l ' i l l us t re frère 
Tout maçon t r i omphe a jou rd 'hu i ; 

S ' i l reçoit de nous la lumière, 
le monde la reçoit de l u i 7 8 . " 

Voltaires Tod w i r d von Graph ike rn sogleich zu einer Apotheose ver-
k l ä r t (Abb.  15): der ber i t tene L i ch tgo t t Apo l lo , die Totenmaske des A l t en 
von Ferney tragend, w ü r d i g t die von Vol ta i re erreichte Vert re ibung der 
F inster l inge Erreur  u n d Fanatisme  u n d ent führ t  den Au fk lä re r  - sehr 
zum Leidwesen der i h m nacht rauernden Francia - i n ein übernatür l iches 
L i ch t , das n ich t ganz erkennen läßt, ob es von der Maske Voltaires oder 
von einer genau dah in ter l iegenden h imml ischen Quelle aussstrahlt . E i n 
fast zei tgleicher Kupfers t ich, den Moreau le Jeune für Beaumarchais ' 
Kehler Vol ta i re-Ausgabe anfert igte  (Abb.  16), err ichtet dem berühmten 
philosophe  e in imaginäres Denkma l i m Zeichen des - nunmehr inner-
we l t l i chen - Lichtes. Ausgehend von einem Vers der Henriade,  den er 
von dem Pariser Obergerichtshof (parlement)  auf Vol taire übert rägt , 
v isual is ier t Moreau dessen aufklärer ische  Le is tung durch die hel le 
Fackel, die ein merkurar t iger  H immelsbote über dem Haupte des Ver-
storbenen erstrahlen läßt, während seine Rechte - die W i r k u n g des L i c h -
tes nachvol lz iehend - der Menschhei t die B inde jahrhunder tea l ter I r r t ü -
mer, zumal päpst l icher Machtversch le ie rung 7 9 , von den Augen strei f t ; 

76  In : Voltaire,  Romans et contes, hrsg. v. H e n r i Bénac, Paris 1960, 487. 
7 7 Vgl . a l lgemein James A. Leith, Les t ro is Apothéoses de Vol ta i re, in : Annales 

h is tor iques de la Révo lu t ion française 51 (1979), 161 - 209. 
78 Z i t i e r t nach Louis Amiable , Une loge maçonnique d 'avant 1789. La loge des 

Neuf Soeurs. Augmenté d ' u n commenta i re et de notes cr i t iques de Charles Porset, 
Paris 1989, h ier Porset, 31. Ebenda 32f. z i t ie r t Porset die Stances chantées au ban-
quet de la loge des Neuf -Soeurs . . . ,  le 7 j u i n 1778, après la récept ion d u frère 
Arouet de Vol ta i re, m i t dem Schlußvers: „ E t l 'emblème de la lumière / A n n o n c e la 
d i v in i té . " 

79 Darau f l iegt i m K o n t e x t der Henriade  z u m Ti te lvers der Schwerpunk t . 
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Abb. 15: Voltaires Apotheose.  Ko lo r ie r te Rad ierung i n Punk t i e rman ie r von Pierre-
François Le Grand nach Rober t -Gu i l l aume Darde l , 1782. P la t te 29,7 χ 34 cm (BNF, 

Est., Col i . H e n n i n 9671). 

eine Großtat, die K l i o sogleich ins Buch der Geschichte e i n t r äg t 8 0 . U n d 
ta tsächl ich - als wo l l t en sie solche Vis ionen i n die W i r k l i c h k e i t umset-
zen, inszenierten die Po l i t i ke r der Revo lu t ion nach Plänen des Malers 
Jacques-Louis D a v i d am 11. Ju l i 1791 einen regelrechten Tr iumphzug, 
u m Voltaires sterbl iche Überreste i n den neuen Ruhmestempel der 
Na t i on zu überführen.  D ie Pantheonis ierung des „Hercule  Français" 
ergab sich fü r Voltaires Anhänger aus seinen Pionier le is tungen be im 
K a m p f der A u f k l ä r u n g gegen Mächte der Finsternis: „Vol ta i re est le pre-
mier phi losophe qu i a i t at taqué courageusement et de f ront les préjugés, 
la superst i t ion, le fanatisme, la féodal i té, et tous les genres de t y ran -
n i e . . . 8 1 " U n d i n der Begründung des Dekrets zur fe ier l ichen Über füh -

80 E ine revo lu t ionäre We i te ren tw ick lung dieses Moreau-St ichs ist abgebi ldet be i 
Leith  (Anm. 77) als Planche X X V I I . 

8 1 Paul  Philippe  Gudin  de la Brenellerie:  Réponse d ' u n ami des Grands H o m -
mes, aux env ieux de la g lo i re de Vol ta i re [Paris 17911, 1 u n d 3. 
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11 ote aux Nations le li.uìcleau He l ' e r r e u r , 
Jfrnrt.téf* <λ IV 

Abb . 16: Er  nimmt  den Nationen  die  Binde  des Irrtums  von 
den Augen. Kup fe rs t i ch von Jean-François R ibau l t nach 
Jean-Miche l Moreau le jeune, 1785. 13 χ 8,6 cm. I l l us t ra t i on 
z u m Kap. 4 der Henriade,  in : Vol ta i re, Œuvres  complètes 
(Oktav-Ausgabe), Bd. X , Keh l : Impr imer ie de la Société 

Typograph ique 1785, zu S. 105. 

rung der sterbl ichen Überreste Voltaires i n das Pantheon stel l te der Ver-
fassungsausschuß der Nat iona lversammlung am 30. März 1791 of f iz ie l l 
fest: „Vol ta i re a terrassé le fanatisme, dénoncé les erreurs jusqu'a lors 
idolâtrées de nos ant iques ins t i tu t ions ; i l a déchiré le voi le qu i couvro i t 
toutes les ty rann ies . . . 8 2 " . 
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Doch die vorrevolut ionäre Po l i t i s ie rung des Konzepts der lumières 
bl ieb n ich t auf den Kreis der Au fk lä re r  beschränkt . Geziel t nutz te der 
aus dem protestant ischen G e n f 8 3 kommende F inanz- u n d Premiermin i -
ster Necker die L i ch tme tapho r i k fü r seine eigenen propagandist ischen 
Zwecke. D ie zahlre ichen Ausgaben seines aufsehenerregenden Compte 
rendu  au Roi  von 1781, das die Arcana des Staatshaushalts erstmals ans 
L i c h t der Öf fent l ichke i t  brachte, enth ie l ten i n Var ia t ionen fast al le e in 
F ron t i sp i z 8 4 m i t Neckers B rus tb i l d u n d der Unterschr i f t  „Post tenebras 
l u x " (Abb.  17). Tatsächl ich sendet der Rechenschaftsbericht einen L i c h t -
s t rah l aus, welcher der Hyd ra des Staatsbankrot ts u n d seiner Urheber 
schon mehrere Köpfe abgetrennt hat. A ls der zwischenzei t l ich entlassene 
Min is te r Necker dann am 25. August 1788 von Ludw igs X V I . erneut 
berufen wurde, feierte der Stecher Gaucher diese populäre Rückkehr m i t 
einem al legorischen B i l d f l ugb la t t (Abb.  18). Umgeben vom Jubel des 
Volkes verweist die m i t Krone und L i l i enman te l ausgestattete Franc ia 
den K ö n i g auf Necker als tücht igen Nothelfer,  während das aus einem 
(freimaurerischen)  Dreieck strahlende Auge Gottes die Versöhnungsszene 
erleuchtet, begleitet von der Devise „Post tenebras l u x . " 

I I I . „Notre révolution, c'est la guerre des lumières 
contre les préjugés 8 5" 

Während m i t diesen Worten ein republ ikan ischer Journa l is t An fang 
1794 der gewaltsamen Rück füh rung der ab t rünn igen Stadt Lyon unter 
den revolut ionären Zentra l ismus Robespierres einen höheren S inn 
zusprach, betr ieb ein Propagandast ich dasselbe Z ie l m i t i konograph i -
schen M i t t e l n (Abb.  19). E r knüp f te an das vorstehende B la t t zu Neckers 
Rückberu fung an, verstärkte seinen t r i umpha len Gestus aber auf dop-

8 2 Décret sur la t rans la t ion des cendres de Vol ta i re à Sainte-Geneviève, précédé 
d u Rappor t fa i t par M. Gossin, au nom d u Comité de Const i tu t ion , le 30 Mars 
1791, Paris 1791, 2f . 

8 3 D o r t sol l te die Devise „Post tenebras l u x " 1794 i m Zeichen des revo lu t ionä-
ren Repub l i kan ismus reak t i v ie r t werden, u n d zwar auf dem Bürgerzer t i f i ka t  sowie 
auf E n t w ü r f e n von Jean-Pierree Sa in t -Ours für e inen Amtss tab u n d fü r eine S i x -
sols-Münze; vgl . dazu die Abb . u n d Nachweise i n dem Auss t . -Ka t . Révolut ions 
genevoises, 1782 - 1798, Genève 1989, 101, 110 u n d 115. 

8 4 Weitere Belege i n dem Auss t . -Ka t . Les Por t ra i ts gravés de Jacques Necker, 
conservés à la B ib l i o thèque de Genève, hrsg. ν. V incent Lieber, Genève 1989, 
Nr. 2 4 a - 2 6 , S. 58 - 59. 

8 5 For tsetzung des Z i ta ts : „des vertus contre les crimes, de la sagesse contre les 
abus, de la ra ison contre le fana t i sme. . . ; c'est la guerre d u genre h u m a i n contre 
les ennemis d u genre h u m a i n . . . " Dies verkündet e in robespierr is t ischer Repub l i -
kaner i m von den Revo lu t ions t ruppen zurückerober ten L y o n i n dem anonymen 
A r t i k e l „Su i te des Observat ions sur Commune-A f f ranch ie " , in : Journa l Répub l i -
ca in des deux départemens Rhône-e t -Lo i re , N ° 87, 14 Ventôse an I I (4. Februar 
1794), 181. 
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Abb . 17: Neckers Compte rendu  b r i ng t L i c h t i n die 
Arcana des Staatshaushalts. Kup fe rs t i ch von Jean-Bap-
t is te-Pierre Le B r u n nach Char les-Ange Boi ly, 1781. 
P lat te 21,6 χ 15,8 cm (BNF, Est., Col i , de V inck 1356). 
Fron t isp iz zu: Jacques Necker, Compte rendu au Roy... 
au mois de janvier 1781, Par is: Impr imer ie Royale 1781. 

pelte Weise: erstens, indem er die drei Hauptpersonen von 1788 durch 
eine blumenstreuende Al legor ie der Liberté  m i t Stange u n d Freihei ts-
mütze ersetzte; zweitens, indem er das erleuchtende göt t l iche Auge vom 
H i m m e l t i lg te und die L i ch ts t rah len stattdessen von der F igur der Fre i -
hei t ausgehen ließ. Aus der sakralen, überwe l t l i chen Er leuch tung ist so 
ein wel t l ich-a l legor isches L i c h t geworden - man kann k a u m prägnanter 
s ichtbar zu machen, we lch enormen Säkular isat ionsschub die Revolu t ion 
für die pol i t ische L i ch tme tapho r i k bedeutete. 
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.» //ti ///h , //'/'// l/t' 
/.•.> iV/i"/\r</(\i  i'r ο Π > o v./vr  A'/,\\>// <'<', 

'///<</»·// h Ju/ir ih'//,· /('/////It', tl(/,V (ICc/il/Hil/iOH, 

Abb . 18: Neckers  Rückberufung  zum Finanzminister.  Rad ierung u n d Kup fe rs t i ch 
von Char les-Et ienne Gaucher nach „ I . H. E . " , 1788. Ze ichnung 20,7 χ 29,2 cm 

(BNF, Est., Col i , de V inck 1369). 

I n d e r T a t : a ls E r f ü l l e r i n  d e r v e r h e i ß e n e n A u f k l ä r u n g w i r d d i e F r a n z ö -

s i sche R e v o l u t i o n i h r e r s e i t s z u r T r ä g e r i n , j a Q u e l l e des L i c h t e s . D i e s e s 

z e i t g e n ö s s i s c h e S e l b s t v e r s t ä n d n i s m a n i f e s t i e r t e s i c h n i c h t n u r i n ö f f e n t -

l i c h e n S y m b o l h a n d l u n g e n w i e d e n f e i e r l i c h e n P a n t h e o n i s i e r u n g e n v o n 

V o l t a i r e u n d J e a n - J a c q u e s R o u s s e a u 8 6 , es ä u ß e r t e s i c h a u c h i n d e r r e v o -

l u t i o n ä r e n T e x t - u n d B i l d p u b l i z i s t i k 8 7 . So g a b R a b a u t S a i n t - E t i e n n e , 

86 Siehe zu letz t Annie Jourdan, Le cul te de Rousseau sous la Révo lu t ion : la sta-
tue et la panthéon isa t ion d u Ci toyen de Genève, in : Po l i t i que et révo lu t ion chez 
Jean-Jacques Rousseau, ouvrage co l l ec t i f . . . d i r igé par Tanguy L 'Amio t , Ox fo rd 
1994, 57 - 77. - N i c h t eingehen k a n n i ch h ier auf die L i c h t - D r a m a t u r g i e der revo-
lu t ionären Arch i tek tu rb i l de r , die ebenfal ls manche Ansp ie lungen auf die A u f k l ä -
rung enthä l t . Vgl . dazu u.a. James A. Leith,  Space and Revo lu t ion : Projects for 
Monuments , Squares and Pub l ic Bu i l d ings i n France, 1789 - 1799, Monrea l 1991; 
sowie Anthony  Vidier,  C laude-Nico las Ledoux : Arch i tec tu re and Socia l Reform at 
the E n d of the O ld Regime, Cambr idge (Mass.) 1991. 

8 7 I n diesem Sinne argument ie r t v ie l m i l i t an te r als das vorgenannte B la t t eine 
andere a l lgemeinrevo lu t ionäre Rad ierung von 1792, ohne al lerd ings den von i h r 
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122 Rolf Reichardt 

Abb . 19: Ο Freiheit,  bald  bricht  der  Tag  der  wohltätigen 
Gesetze an, die  vom Irrtum  befreien  und die  Könige  ächten -
der  Tag,  an dem das Universum  auf  sicherer  Bahn zum wah-
ren  Glück,  das die  Natur  schenkt,  fortschreitet.  Anonyme 
Radierung, ver legt von Desombrages, Lyon, Okt . /Nov. 1793. 
31,2 χ 23 cm (BNF, Est., Col l . H is to i re de France, M 102446). 

v isual is ier ten L i ch t -Dunke l -Gegensa tz auch zu verbal is ieren; sie ist überschr ie-
ben: La l iber té t r i omphante , ou les sans coeurs terrassés u n d zeigt, w ie die B l i t ze 
schleudernde L ich tges ta l t der Fre ihe i t die gekrönten F inster l inge Europas zu 
Boden w i r f t .  Siehe Herding  u. Reichardt  (Anm. 63), Abb . 200, 150. 
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protestant ischer Pastor u n d Abgeordneter der Nat iona lversammlung, i n 
seinem wei tverbre i te ten populären Volksalmanach dem „ L i c h t der Revo-
l u t i o n " eine geradezu wel tmiss ionar ische Deutung: 

„ L a révo lu t ion françoise a donc été le p rodu i t des lumières, q u i avoient pénétré, 
p lus que chez d 'autres peuples, dans toutes les classes de citoyens. E l le a 
commencé d u moment où les hommes ont réf léchi ,  les fautes de t ro is régnés 
l ' on t mûr ie , la résistance de pr iv i lég iés l 'a accélérée, et l ' impétuos i té françoise 
l 'a consommée. . . Mais les lumières de la ra ison appar t iennent à tous les peuples 
et à tous les pays, et i l n'est au pouvo i r d 'aucun potenta t et d 'aucun corps d 'en 
retarder au jou rd 'hu i les p rog rès 8 8 . " 

A u c h ein l ibera ler Ad l ige r w ie Lezay-Marnéz ia sah i n den lumières das 
Lebenspr inz ip der Revolut ion: „Les abus féodaux et re l ig ieux quadro ient 
admirab lement b ien avec la barbar ie des temps où i ls p r i ren t naissance. 
. . . Les lumières déf i rent ce que les ténèbres avoient fa i t : à mesure qu 'on 
s'éclaira, la féodal i té fu t resserrée dans des l imi tes plus é t ro i tes . . . " U n d 
zusammenfassend erk lär te er, noch keine Revolu t ion habe so viele gute 
Ergebnisse erreicht w ie die französische: „ L e progrès des lumières avoi t 
été sa cause, i l devoi t être aussi sa ga ran t i e 8 9 . " 

Erst recht die rad ika l revo lu t ionäre Presse schrieb die Ab lösung des 
„ f insteren Anc ien Régime" durch die „ l i ch te Revo lu t ion" immer wieder 
der A u f k l ä r u n g zu: 

„Les lumières ja i l l ies à f lots de l 'encyclopédie & des écrits immor te ls de M o n -
tesquieu, Vol ta i re, J. J. Rousseau, Raynal , Mably , ont déterminé la ma jo r i té des 
voeux à dét ru i re l ' a rb re de la féodal i té, à ré tab l i r entre les mains d u corps social 
l ' au to r i té souveraine. Le pr isme dél icat de la ra ison a pénétré p a r m i le peuple, 
devenu déposi taire de tous les talens, d u goût, des graces & de la ph i losoph ie 
q u i les cou ronne 9 0 . " 

Selbst ein so vehementer K r i t i k e r Marats u n d der Terreur w ie François 
Pagès anerkannte das emanzipator ische Grundanl iegen der Revo lu t ion 
und ver l ieh letzterer m i t H i l fe der L i ch tme tapho r i k einen umfassenden 
Sinn. A ls Voraussetzung der Revo lu t ion w ü r d i g t Pagès zunächst die sich 
vor a l lem als Despot ismuskr i t i k äußernde Aufk lä rungsarbe i t  der philoso-
phes: „ le despotisme vou lu t arrêter ce tor rent de lumière; mais les l ivres 
sembloient sort i r de dessous terre. L a p lupa r t avoient une tournure 
popula i re, qu i les met to i t à la portée de tous les espri ts." U m dann die 
Revo lu t ion als ebenso rechtmäßige w ie notwendige Konsequenz zu 
deuten: „Que l plus beau spectacle que de vo i r s'élever, dès son hor izon, 
quoique obscurci long-tems par les nuages les plus sombres, le solei l de 

88 Précis h is to r ique de la Révo lu t ion française, St rasbourg 1792, 256f. 
89 Adrien  Lezay-Marnézia : Des causes de la Révolu t ion, et de ses résultats, 

Paris 1791, nacheinander 7 u n d 74. 
90 Anonymer A r t i k e l „ L e passé, le présent & l ' aven i r " , in : Révolut ions de Paris 

N ° 159, 21. - 28. Augus t 1792, 159; s.a. Marats  A m i d u Peuple, N ° 35 vom 10. Nov. 
1789. 
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cette just ice sociale qu i do i t progressivement por ter ses rayons sur toutes 
les part ies du globe? Les peuples ont été long-tems repoussés de 
l 'h is to i re, de même qu ' i l s l 'é to ient des palais des t y rans . . . " Insgesamt 
begrüßt Pages die Revo lu t ion - nach der „ f insteren Nacht des Despot is-
mus" - als zukunf ts t rächt igen Sonnenaufgang: „Que de t ra i ts d'héroïsme 
ont signalé ce grand jour de la révo lu t ion, de l 'ère radieuse devant 
laquel le pâ l i ron t toutes les époques antérieures de nos anna les 9 1 . " 

D ie Konkret is ie rungen dieser a l lgemeinen revolut ionären L i ch tme ta -
pho r i k konzentr ieren sich vor a l lem auf drei Bereiche: die Besei t igung 
des Anc ien Régime, den Au fbau der neuen Verfassungsordnung u n d die 
pädagogisch-rel ig iösen An l iegen der Revolut ion. 

1. D ie symbol t rächt ige E rs tü rmung u n d anschließende Schle i fung der 
Bast i l le, dieses von f insteren Geheimnissen umwi t t e r t en Staatskerkers, 
mark ier te für viele Zeitgenossen den T r i u m p h der po l i t i schen A u f k l ä -
rung, i h r Vordr ingen auch auf die Schattenseite des phi losophischen 
Zei ta l ters: „ce gouffre du despotisme v ient d'être changé en un foyer de 
l iber té d 'où émanent des rayons de lumière qu i , répandus sur toute la 
France, commencent déjà à la révivi f ier, & qu i de proche en proche par-
v iendront à changer la face des gouvernemens des nat ions qu i nous envi -
r o n n e n t 9 2 . " Daß solche b i l d l i chen Vorstel lungen ke in E inze l fa l l waren, 
zeigt eine I l l us t ra t i on zu Cami l le Desmoul ins ' rad ika l revo lu t ionärer 
Wochenzei tung Révolutions de France  et de Brabant (Abb.  20): ausgerü-
stet m i t Stange und Fre ihe i tshut u n d vor der Si lhouet te der Bast i l le -
Ruine b r ing t eine an M e r k u r er innernde Liberté  das L i c h t und zer t rüm-
mert - B l i tze schleudernd - die Symbole des f insteren Zei ta l ters samt 
seiner verhaßten „Mißs tände" - von den U r k u n d e n der Feudalrechte 
über Ade lswappen und Kard ina lshü te bis h i n zu Krone und Szepter. 

A ls Träger in des L ichtes gewinnt die vom Volk eingenommene Bast i l le 
und m i t i h r die Revolu t ion überhaupt sakrale Qual i tä t . Diese Bedeutung 
der po l i t ischen L i ch tme taphor i k , die i n den vorstehenden Zeugnissen 
nu r ank l ing t , ist i n anderen Äußerungen Cami l le Desmoul ins ' offensicht-
l ich. So r ief Desmoul ins i m Frühsommer 1790 den Vierzehnten Ju l i zum 
Nat ional fe ier tag aus m i t der Begründung, für die französische Na t i on 
habe der Bast i l les turm die gleiche fundamenta le Bedeutung der Er lösung 
w ie der Auszug aus Ägyp ten für das Volk Israel u n d w ie Ostern (das Fest 
des Lichtes) für den g läubigen Ka tho l i ken : „ l a pâque sera célébrée le 14 
ju i l l e t . C'est le jou r de l 'af f ranchissement  de la servi tude d 'Egypte, et du 

91 H is to i re secrète de la Révo lu t ion française, t . I - I I , Paris 1797, h ier nachein-
ander I 76, 23 u n d 150f. 

92 „Notes h is tor iques sur la Bas t i l l e " , in : La Bast i l le dévoilée, ou Recuei l des 
pièces authent iques pour servir à son h isto i re, 2. L ie ferung, Paris, Sept. 1789, 22f. 
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LALI BERTE TRIOMPHE  ET  DE TMJÌT iES 

AböS 

Abb . 20: Die siegreiche  Freiheit  vernichtet  die  Miß-
stände.  Anonyme Radierung, 1790. 13,8 χ 8 cm. I l l u -
s t ra t ion zu: Révolutions de France  et de Brabant 

N ° 51 (15. Nov. 1790). 

passage d e l a m e r Rouge. . . . C ' es t l e j o u r p r é d i t p a r l e p r o p h è t e Ezéchiel, 

c 'es t l a g r a n d e fê te des lanternes 93." 

D a ß C a m i l l e D e s m o u l i n s h i e r a u c h v o n L a t e r n e n r e d e t , i s t k e i n Z u f a l l . 

D i e n t e n d i e a n d e n P a r i s e r H ä u s e r n b e f e s t i g t e n S t r a ß e n l a t e r n e n d o c h a b 

93 Révolut ions de France et de Brabant , N ° 30, An fang Jun i 1790, 284f. Der a l t -
testamentar ische Prophet Hesekie l hat te seine Weissagungen zur Bef re iung Israels 
du rch Gesichte empfangen, bei denen i h m Got t i n e inem Feuer als L i c h t erschien. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-49376-0 | Generated on 2025-05-15 23:27:31



126 Rolf Reichardt 

Ju l i 1789 w iederho l t als Ins t rumente spontaner Volks just iz zur Erhän-
gung von „Revolu t ionsfe inden" w ie Ber th ier u n d Foulon. I n der sogleich 
zum pol i t ischen Symbol erhobenen réverbère  verband sich das unter dem 
Ein f luß der A u f k l ä r u n g we i te rentw icke l te M o t i v des Menschensuchers 
D iogenes 9 4 m i t der reaktual is ier ten strafenden Bedeutung des (göt t l i -
chen) L ichtes: die revolut ionäre Laterne kann sowohl er leuchten w ie 
„he imleuchten" . Wie popu lä r dieser Doppe ls inn war, belegt die Al lgegen-
war t des Symbols i n der Revolut ionsgraphik , ob die Laterne n u n auf 
Mara t als den „wahren neuen Menschen" ve rwe is t 9 5 , ob sie drohend über 
den Häup te rn von Revolut ionsgegnern schweb t 9 6 , ob i h r das B rus tb i l d 
des dem Tod geweihten „Bürgers Lou is Capet" angehängt i s t 9 7 oder ob 
sie - w ie etwa i n Desmoul ins ' Ze i tung (Abb.  21) - s ich selbst i n Bewe-
gung setzt u n d vermeint l iche „VolksVerräter" geradezu verfolgt. 

I n diesem Zusammenhang ist noch eine andere Fo rm der strafenden 
L i c h t - D u n k e l - M e t a p h o r i k zu erähnen, die später große Bedeutung er lan-
gen sollte: das Löschen des „ fa lschen L ich tes" durch den L ö s c h h u t 9 8 als 
Werkzeug der po l i t isch-soz ia len Zei tenwende. Das symbolische Ver-
ständnis dieses Inst ruments konnte u. a. an die a l lgemein ver t raute L i t u r -
gie der Karwoche anschließen, bei der i n den kathol ischen Andachten 
t rad i t i one l l nach und nach al le Kerzen des sog. Tenebrae-Leuchters er lo-
schen, bis - i n E rwa r t ung des neuen L ich ts der Auferstehung - die F in -
sternis der Osternacht hereinbrach. Ana log dazu imagin ier te i m F rüh jah r 
1792 eine B i ldsat i re folgende Schlußszene der „po l i t i schen Karwoche" 
(Abb.  22). E ine Trauergemeinde ehemaliger Edel leute u n d Prä laten 
bek lagt den schmerzl ichen Verlust ihrer a l ten Pr iv i leg ien und der mei -
sten Ins t i tu t ionen des Anc ien Régime durch die Beschlüsse der Na t iona l -
versammlung seit 1789. Nachdem vom Gerichtswesen über die Steuer-
pächter u n d Zünf te bis h i n zum Ade l u n d K lerus al le Mißstände „aus-
gelöscht" sind, brennt nu r noch die Kerze des Königs. Doch sie w i r d i m 
selben Maße erlöschen, w ie Lou is X V I . seine grundsätz l iche Ab lehnung 

94 Dazu e ind r i ng l i ch Klaus  Herding,  Diogenes als Bürgerheld, i n ders.: I m Ze i -
chen der Au fk l ä rung . S tud ien zur Moderne, F r a n k f u r t / M .  1989, 163 - 81 u. 219 - 31. 

9 5 Vgl . d ie bekannte Rad ierung Vi l leneuves von 1793, abgebi ldet u n d kommen-
t ie r t ebd. 173 - 75. 

96 So etwa i n der anonymen ko lo r ie r ten Rad ierung Avec de la Patience on vient 
à bout  de tout  (1792), dokument ie r t be i Herding / Reichardt  (Anm. 63), 111. - E ine 
wei tere Var iante der doppels inn igen L i c h t m e t a p h o r i k b i l de t der revo lu t ionäre 
Ausd ruck fü r das In -B rand -S tecken adel iger Schlösser du rch aufständische Bau-
ern: „éc la i rer les châteaux" . 

97 Siehe Vi l leneuves A q u a t i n t a aus An laß des 10. Augus t 1792 m i t dem T i t e l Le 
traître Louis  XVI voué  au mépris  et à l'exécration  de la nation  française ... (BNF, 
Est., Col l . H is to i re de France, Nr. M 104330). 

98 Z u r po l i t i schen Ikonograph ie dieses Symbols bes. Hubertus  Fischer,  Wer 
löscht das L ich t? Europäische K a r i k a t u r u n d A l l t agswe l t 1790 - 1990, S tu t tga r t 
1994, der von den be iden i m folgenden besprochenen K a r i k a t u r e n n u r die zwei te 
e rwähnt (S. 21 - 24). 
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JjC trftirm/ ilsifton  pomxrtuvtpar/w  Hcvertrrrt  T^fnotujur^· 

Abb . 21: Oie patriotischen  Laternen  verfolgen General 
d'Alton.  Anonyme Radierung, 1790. 14,3 χ 8,8 cm. I l l us t ra -
t i o n zu: Révolutions  de France  et de Brabant  N ° 15 (8. März 

1790). 

der Revo lu t ion zu erkennen g ib t . So s t immt denn die Gemeinde i n das 
K lage l ied des Propheten Jeremia (2.3, 6 und 8) ein: „ E r hat m i ch i n F i n -
sternis gelegt, w ie die, so längst to t sind. . . . U n d wenn ich gle ich schreie 
und rufe, so stopft er die Ohren zu vor meinem Gebet." Der nächste 
Schr i t t , das Auslöschen auch der „Kön igskerze" , wurde m i t der Revolu-
t i on vom 10. August 1792 p rak t i sch getan u n d anschl ießend w iederum 
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128 Rolf Reichardt 

Abb. 22: Das Auslöschen  der  alten  Verfassung.  Anonyme Radierung, 
1792 (Musée Carnavalet , Est., Hist  PC 014A). 
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Abb . 23: Das neue französische  Gestirn.  Anonyme Aqua t i n ta rad ie rung , 1793 
(BNF, Est., Col l . H is to i re de France, M 101787). 

al legorisch verarbei tet (Abb.  23): die i n Chronos verkörperte neue Ze i t 
der Revo lu t ion hat das Lebensl icht von „ L o u i s . . . le dern ier " bereits 
erst ickt , sein S tandb i l d durch einen nat iona len Opferal tar  m i t Fre ihei ts-
mütze ersetzt u n d schickt sich n u n an, auch die übr igen gekrönten 
Häupter Europas zu beseitigen. Doch anders als bei der vorgenannten 
K a r i k a t u r bedeutet das Löschen des schlechten L ichtes h ier keine F i n -
sternis mehr, denn Chronos handel t i m Zeichen des „neuen französischen 
Gest i rns" , der Kokarden-Sonne der Revolut ion, deren St rah len die Ver-
nun f t verbrei ten, die Vorurte i le besiegen u n d eine strahlende Z u k u n f t 
a n k ü n d i g e n " . 

99 Diese kurze Deu tung beschränkt s ich bewußt auf d ie Prob lemat i k von L i c h t 
u n d Finsternis. E ine vo l ls tändigere In te rpe ta t ion des Blat tes g ib t Klaus  Her  ding, 
Visuel le Zeichensysteme i n der G r a p h i k der Französischen Revolu t ion, in : D ie 
Französische Revo lu t ion als B r u c h des gesel lschaft l ichen Bewußtseins, hrsg. v. 
Re inhar t Kosel leck u. Rol f Reichardt , München 1988, 513 - 552, h ier 514 - 19. 

9 Zeitschrift  für Historische Forschung, Beiheft 21 
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Abb . 24: Auf  die  Finsternis  folgt  das Licht. 
Anonyme Eisenmedai l le , Ende 1789, Durchmesser 
4,5 cm. Abb . nach: M i che l Henn in , Histoire  numis-
matique de la Révolution  française,  Paris 1826, 

Taf. 10 zu Nr. 76, S. 63. 

2. N i ch t strafend, sondern wahrha f t  er leuchtend konkret is ier te sich 
das „Neue L i c h t " der Revolu t ion i n der par lamentar ischen Arbe i t . 
„Après  les ténèbre [!] la lumière "  wa r eine wohl fe i le Eisenmedai l le be t i -
te l t , die zum Ausk lang des ersten Revolut ionsjahres den Zusammen-
schluß der drei a l ten Stände i n der Nat iona lversammlung feierte 
(Abb.  24). D ie Sonne, die über den Repräsentanten der ehemaligen 
Stände erstrahl t , ist ha lb göt t l i ch , ha lb we l t l i ch , w ie die Rück inschr i f t 
präzis ier t : „ L a d iv in i té nous sout ien [!] et la France nous appu ie" . 

Vor a l lem waren es die revolut ionären Rechteerklärungen und Verfas-
sungungen, denen die Stecher He i l i gke i t bei legten, indem sie sie als 
„L i ch tgebur ten " darstel l ten. Schon eine Radierung Claude Niquets vom 
September 1789 basiert auf dem Gegensatz von L i c h t u n d Finsternis 
(Abb.  25). Begrüßt von einer jungen Mut ter , die i h r K i n d auf die soeben 
von der Nat iona lversammlung verabschiedete „Déc la ra t ion des droi ts de 
l 'homme et du c i toyen" h inweis t , d r ing t diese von einem h imml ischen 
L i c h t er leuchtete Menschhei tsurkunde gleichsam i n die vom Baum der 
Feuda l i tä t verbrei tete Finsternis des Anc ien Régime ein; dor t k lammer t 
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132 Rolf Reichardt 

sich ein D u n k e l m a n n an die unzeitgemäße Verbr iefung  der „Feudalrechte 
u n d Pr iv i leg ien" , w i r d aber von einem B l i t z zu Boden geworfen, während 
i m l i ch ten H in te rg rund gegenüber das Volk m i t dem Tanz u m den Frei -
he i tsbaum seine Er lösung feiert.  Strafe für das Reich des Bösen, Morgen-
glanz für das Reich des Guten - diese Doppe l funk t i on des L ichtes w i r d 
h ier zum Kons t ruk t i onsp r inz ip der b i l d l i chen Darste l lung. 

Noch bevor sie vo l l s tänd ig ausgearbeitet, von der Nat iona lversamm-
lung beschlossen u n d vom K ö n i g beeidigt worden war, wurde auch die 
erste schr i f t l i che Verfassung Frankreichs als Offenbarung  der lumières 
sub l imier t (Abb.  26). E ine anonyme Radierung, w iederum für Desmou-
l ins ' Ze i tung best immt, nahm Ende M a i 1790 die Verabschiedung des 
Ar t i ke ls über das - n u n vom K ö n i g auf die Na t i on übertragene - Recht 
zur E r k l ä r u n g von K r ieg u n d Fr ieden zum Anlaß, Moreaus St ich fü r Vol-
ta i re von 1785 (oben Abb . 16) umzuw idmen und zu aktual is ieren. Der 
Denkmalsocke l weist nun, w ie das Hôte l des Inval ides i m H in te rg rund 
anzeigt, zugle ich auf den Vater landsal tar des Föderationsfestes voraus 
u n d erhäl t so zusätzl iche Weihe. A u f i h m steht die Büste des Abgeordne-
ten Jacques-Gui l laume T h o u r e t 1 0 0 , damals Vorsitzender des Verfassungs-
ausschusses, dessen übr ige Mi tg l ieder der Obel isk am rechten B i l d r a n d 
verewigt. Der Reichsapfel Frankreichs i m Vordergrund beschwört den i n 
der Verfassung niedergelegten neuen Geist nat ionaler E in igke i t , h in te r 
den die Wappen der einzelnen Provinzen zurücktreten. Diese ganze 
Szene w i r d gle ich zwei fach erhel l t : zum einen von dem L ich tbo ten i m 
B i ldzen t rum, der durch die F lamme auf seinem Haup t selbst als 
„Er leuch te te r " ausgewiesen ist; zum anderen von dem maurer ischen 
L ich tdre ieck , dessen ebenso „ k ra f t vo l l e " w ie „weise" St rah len den Men-
schen „ G l ü c k u n d R u h m " verheißen. Himml isches und wel t l iches L i c h t -
so läßt sich die Aussage des Bi ldes zusammenfassen - w i r k e n zusammen, 
u m die Verheißungen der He i l igen Schr i f t  und der A u f k l ä r u n g i n der 
Revolu t ion zu erfül len. 

Gle ich dreier le i L i c h t verk lä r t beide - die Menschenrechtserk lärung 
sowohl als die Verfassung - i n einer Radierung, die der Stecher A u d o u i n 
1790 nach der Idee eines revolut ionsbegeisterten f re iw i l l i gen Soldaten 
anfert igte  (Abb.  27).  I m Zeichen der Gerecht igkei t u n d des Regenbogens 
als dem Symbo l des „neuen Bundes" leuchtet das göt t l iche Auge i n 
großer Dis tanz über der alles beherrschenden „L i ch texp los ion " der 
„Révo lu t ion de France" , i n welcher w iederum das strafende L i c h t agiert: 
ausgehend von der „ N a t i o n Française" zuckt ein „Lég is la ture de 1789 et 
1790" benannter B l i t z d iagonal nach unten i n das zurückweichende 

A u f i h n bezieht s ich n u n der aus dem Vorb i l d übernommene Vers der Un te r -
schr i f t ,  denn auf die 1785 vorhandene Gestal t der N a t i o n m i t der Augenb inde hat 
der Stecher verz ichtet . 
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ILOTé  MX  NATIONS  LffBAMDEAUDË  LÏMi€UK . 

Abb . 26: Er  nimmt  den Nationen  die  Binde  des Irrtums 
von den Augen. Anonyme Radierung, 1790. 14,8 χ 9 cm. 
I l l us t ra t i on zu: Révolutions de France  et de Brabant  N ° 27 

(31. M a i 1790). 

dunk le Gewölk , u m sowohl das „ régime féodal" , die „pr iv i lèges et 
ordres" und die „serv i tude" als auch die „ let t res de cachet" , die „Par le-
ments" und die „Bénéf ices" zu vernichten. A ls Hauptque l le des neuen 
k ra f tvo l len L ichtes der Revolu t ion f igur ier t  i m B i l dzen t rum der Globus 
Frankreichs m i t den Menschenrechten u n d der Verfassung un ter der dop-
pel ten Schi rmherrschaf t  Ludw igs X V I . und der Nat iona lversammlung, 
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Abb . 27: Zum Ruhm der  französischen  Nation  dem Vaterland 
gewidmet  und der  Nationalversammlung  am 15. Mai  1790 gestiftet. 
Radierung von Pierre A u d o u i n nach Le Tai l l ieur , 1790. 45 χ 48,2 cm 

(BNF, Est., Col l . H is to i re de France, Q b 1 15 ma i 1790). 

welche ein Faszenbündel zusammenhäl t und die der Gal l ische H a h n m i t 
Freihei tsmütze überwacht . 

Daß an dieser l ich tsymbol ischen Überhöhung der Verfassung außer der 
chr is t l ichen, der aufk lärer ischen  u n d der f reimaurer ischen  Ikonographie 
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auch die vom K ö n i g auf das Volk übertragene Sonnenal legorie m i t -
w i r k te , verdeut l ichen zwei andere Stiche. Der eine k n ü p f t an die Emble-
ma t i k des Roi-Soleil  an, i ndem er die revolut ionäre Verfassungssituat ion 
m i t H i l fe konzentr ischer Kreise als „astronomisches", also naturgesetz l i -
ches System darste l l t (Abb.  28). A n der Per ipher ie ihres Wirkungskreises 
w i r d die Verfassung der kons t i tu t ione l len Monarch ie von zwei Grupp ie -
rungen extremer po l i t ischer K rä f te bedroht. Angeführ t  von der Anarch ie 
und dem verderbl ichen Gegenl icht - dem „ f lambeau incend ia i re" des 
Bürgerkr ieges - i n ihrer Faust, betreiben einerseits (oben) „Räuber " u n d 
„Repub l i kaner " m i t bewaffneten  Aufständen, den Sturz des Königs, 
Massaker u n d Plünderungen. A u f der Gegenseite (unten) propagieren 
„Royal is ten" und „A r i s tok ra ten " die En tmach tung der Na t i on und die 
Restaurat ion des „Despot ismus" m i t seinen ständischen Pr iv i leg ien u n d 
seinen Zwangsmi t te ln w ie den „Let t res de Cachet" und der Bast i l le. 
Doch al le müssen sie zurückweichen vor dem geschlossenen E in t re ten 
der Na t i on für die neuen Grundsätze der Fre ihei t u n d Gle ichhei t und vor 
der Leuchtk ra f t ,  die von der Devise der gemäßigten Verfassungsrevolu-
t i on ausgeht: „ au Centre", e rk lä r t die Legende, „ u n Sole i l l um ineux , pre-
nant sa force et sa splendeur de la na t ion et de la l o i q u ' i l renferme dans 
son sein, dissipe les nuages et le ven in de ces Génies destructeurs et fa i t 
t r i ompher la Const i tu t ion Démocrat ique et Monarch ique, sous l 'emblème 
de la l iberté, de l 'égal i té, de l ' u n i o n et de la force qu i en sont les bases." 
Werden hier die A t t r i b u t e des ehemaligen Roi-Soleil  vom M i t t e l p u n k t an 
den Rand der Ze ichnung gerückt , so s ind sie i n einer anderen, kompro-
mißloser revolut ionären Radierung vom Frühsommer 1791 vö l l i g ver-
schwunden (Abb.  29). Den po l i t ischen H in te rg rund dieser K a r i k a t u r 
b i lden Bemühungen gemäßigter Abgeordneter u m An to ine Barnave, 
Ad r i en Dupo r t u n d A lexandre Lame th (auch triumvirat  genannt), i n der 
Konst i tuante , die bürgerrecht l iche Gle ichste l lung der Farb igen i n den 
französischen Ko lon ien zu verh indern. Ihre Abst immungsnieder lage i m 
M a i 1791 deutet die A l legor ie als Sieg der vom „Solei l National"  aus-
strahlenden Verfassungsprinzipien.  Bevor i h r L i c h t jedoch seine befrei-
ende Wi rkung , die ein Freudentanz der Nat ionen i m H in te rg rund veran-
schaul icht , erreicht, durch läu f t  es zwei Metamorphosen: zunächst w i r d 
es m i t H i l fe der von Chronos entschleierten, von der vereinten „F re ihe i t " 
und „G le i chhe i t " gestützten „Vér i té " zum phi losophischen L i c h t der 
Wahrhei t gek lär t und gebündel t , u m sich anschließend i n der H a n d des 
herkul ischen „Volkes" i n einen B l i t z zu verwandeln, der „d ie Hyd ra des 
T r iumv i ra ts " niederstreckt. Der neue Souverän hat sich das Herrschafts-
symbol des Sonnenkönigs zueigen gemacht. 

Waren diese Verschmelzung u n d pol i t ische Umfunk t i on i e rung der i ko -
nographischen Tradi t ionsstränge der L i ch t symbo l i k zu übertreffen? 
Wenn überhaupt , dann leisteten das einige B i ld f l ugb lä t te r der rad ika len 
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S I S T K M Κ s A S T K O Ν Ο M I y Γ Κ 
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I l K V O l . l Ί Ί Ο Ν FHWCJOISK 

Abb . 28: Das astronomische  System  der  Französischen  Revolution. 
Ko lo r ie r te Rad ierung von M o u l i n , 1791. P lat te 35 χ 23,3 cm 

(BNF, Est., Col i . H e n n i n 11063). 
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Abb . 29: Die National-Sonne.  Anonyme Radierung, ver legt von Coustel l ier, 
1791/92. 25,5 χ 34,5 cm (BNF, Dép. des Est., Col l . H e n n i n 11926). 

Revolut ionsphase durch größere künst ler ische Geschlossenheit (siehe 
oben Abb . 1) u n d durch emblematische Verdichtung. So veröf fent l ichte 
Louis-Jean A l la is zum Verfassungs- u n d Ein igke i t fes t der Repub l i k am 
10. August 1793 einen F a r b s t i c h 1 0 1 , der ausdrück l ich al t testamentar ische 
Model lvors te l lungen auf die Revo lu t ion pro j iz ier te (Abb.  30). Wie Got t 
sich Mose auf dem Berge S ina i aus einer Wolke m i t Feuer und B l i t z 
offenbarte  u n d i h m die Gesetzestafeln eingab, so erschafft  die furchtge-
bietende Montagne - der „he i l ige Berg" - i m französischen Na t iona lkon -
vent, w ie die Bergparte i genannt wurde, die leuchtenden Tafeln der Men-
schenrechte u n d der jakob in ischen Verfassung von 1793 1 0 2 . 

!0i Das reproduzier te Meda i l l on b i l de t die erste Hä l f te eines Blat tes, das sich 
als E n t w u r f einer Meda i l le g ib t . Deren Rückseite - also die zwei te Häf te des B i l d -
blat tes - zeigt ein Revo lu t ionsemblem bestehend aus Winke lmaß, Faszienbündel , 
Fre ihei tsmütze, Lorbeerzweigen u n d Tr i ko lo rebändern m i t den Umschr i f t en 
„ U n i o n , L iber té , Sûreté, Force, Propr iété, Ega l i té " ( innen) sowie „Fête de l ' U n i o n 
de tous les Départemens, célébrée à Paris le 10 A o û t 1793, l ' an 2 e de la R é p . q u G 

f r an . s e une et i nd i v i s i b l e " (außen). 
1 0 2 Z u diesem auch als E n t w u r f einer Gedenkmedai l le konz ip ie r ten S t i ch l ie -

ferte A l la i s eine Rückseite m i t Umsch r i f t  z u m Ein igkei ts fest u n d Symbolen des 
Tierkreises als Zeichen der N a t u r n o t w e n d i g k e i t ' ; i m M i t t e l f e l d ve rs innb i l d l i chen 
e in Richtschei t , e in Fasz ienbündel u n d eine Jakob inermütze die P r inz ip ien der 
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Δα Constitution Repu h heu ι ne , semblable 

aUii  fables  de . if ο ι/s e , sort  du Sem fie  Ai 

Montagne  au milieu  de la foudre  et des 

eclairs . 

Abb. 30: Die Republikanische  Verfassung.  Fest  der  Einheit  und Unteil-
barkeit  der  Republik.  Farbs t i ch von Lou is -Jean A l la is , Herbst 1793. 

Durchmesser 8,1 cm (Musée Carnavalet Paris, Inv. PC His t . 21°) . 

3. G r i f f e n  s o l c h e K o n k r e t i s i e r u n g e n d e r r e v o l u t i o n ä r e n L i c h t m e t a p h o -

r i k a u f ä l t e r e B i l d t r a d i t i o n e n z u r ü c k , u m s ie p o l i t i s c h u m z u f u n k t i o n i e -

r e n , so i s t d i e T e x t - u n d B i l d s p r a c h e i m B e r e i c h d e r D e c h r i s t i a n i s i e -

Gerecht igkei t , der E inhe i t u n d der Fre ihe i t . - Z u r symbol ischen Bedeutung der 
Gesetzestafeln vgl . Renée Ν eher-  Bernheim:  Les Tables de la L o i dans 
l ' i conograph ie de la Révolu t ion, in : Les ju i fs et la Révo lu t ion f rança ise. . . ,  Actes 
d u col loque tenu au Collège de F rance . . . , hrsg. ν. M i re i l l e Hadas-Lebe l u. Evelyne 
Ol ie l -Grausz, L o u v a i n / P a r i s 1992, 29 - 52. 
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rungsbewegung eher als eine rad ika l is ier te Fortsetzung des aufk lä rer i -
schen An t i k l e r i ka l i smus und An t i ka tho l i z i smus zu verstehen. Den Über-
gang b i l den Äußerungen der ersten Revolut ions]ahre, i n denen sich re l i -
giöse Vorstel lungen m i t neuen massendidakt ischen Zie len verbanden. So 
verein igten sich aufklärer ische  Pat r io ten aus dem Umkre is des Schr i f t -
stellers Nicolas de Bonnev i l le und des Geist l ichen und Freiheitspredigers 
Claude Fauchet i m Cercle social, u m die lumières  i n öf fent l ichen  Vorle-
sungen und m i t einer eigenen Zei tung, der Bouche de fer, ; zu verbrei ten. 
Böten doch die neu erkämpf te Fre ihe i t des Volkes und dessen Bewußt -
sein seiner Stärke einzigart ige Voraussetzungen, dem „ L i c h t der Wahr-
hei t und der Vernunf t "  nun end l ich al lgemeine Gel tung zu verschaffen: 
„Cette lumière est encore cachée dans les ténèbres; et les ténèbres  ne 
Vont  pas comprise.  . . . Le solei l de la raison paroî t ra dans la Gloire, et 
l 'un ivers, insensiblement éclairé de sa lumière créatrice, verra un nou-
veau monde sort i r du chaos, égal au n é a n t 1 0 3 . " D ie Amis de la Véri té, 
w ie sich die a l len Bürger innen und Bürgern offenstehende  Verein igung 
auch nannte, verstanden sich als verschworene u n d zugle ich i m vo l len 
L i c h t der Öf fent l ichke i t  tät ige Gemeinschaft : „Nous qu i n'avons plus 
besoin de ténèbres  pour y par ler des l o i x de la nature, pour que la voix 
de Vhomme  libre  se fasse entendre; . . . nous travaillons  en place publi-
que... " U m die Frohe Botschaft (la  bonne nouvelle)  der Revo lu t ion bis 
h i n „ z u den Despoten u n d den Sk laven" zu verkünden, ersetzten sie die 
Arcana der a l ten Machthaber durch f re ihei t l iche Öf fent l ichke i t : „No t re 
un ique mystère ... est de t rouver un chemin sûr qu i por te au Peuple 
Franc, dans les ténèbres, pour le conduire, un rayon  de lumière 104." 

I m Maße w ie solche An le ihen an die kathol ische L i c h t m y s t i k dann m i t 
der zunehmenden Pr iesterverfolgung  po l i t i sch verdächt ig wurden, säku-
lar is ier ten sich auch die lumières  der Revolut ion, besonders deut l i ch 
be im K u l t des Höchsten Wesens, der sich nach den Gründungsfe iern  vom 
8. Jun i 1794 i n einer reichen B i l d - und Tex tpub l i z i s t i k niederschlug. So 
r ief  ein populäres B i l d b l a t t (Abb.  31) Vol taire u n d Rousseau als Väter des 
neuen Ku l tes auf, setzte aber zur (aktuel len) Er leuch tung ein mächtiges 
Auge ein, das sowohl den Al lerhöchsten als auch die Wachsamkei t des 
Volkes meinen kann. Jedenfalls handel t es sich u m ein po l i t i sch w i r ksa -
mes L i ch t , w ie die i n einem republ ikan ischen L iederbuch eingestreute 
„Pr ière c iv ique" von D u c r a y - D u m i n i l präzis ier t : „As t re b r i l l an t du jour, 
de to i v ient la fécondité, la force et la santé; tous ces biens que t u p rod i -
gues aux mortels leur donnent la raison & le jugement; i ls ont j ou i de 
l 'exercice de cette ra ison pour conquér i r la l iberté, i ls sont l ibres! . . . 

103 La Bouche de fer,  N ° 2, Okt . 1790, 4; Hervorhebungen h ier u n d i m folgenden 
w ie i m Or ig ina l . 

104 Ebd. N ° 14, Nov. 1790, 220 u n d 222. D ie Aussage ist ungewöhn l i ch , aber e in-
deut ig fo rmul ie r t . 
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Abb . 31: Vol ta i re u n d Rousseau als Väter der Repub l i k u n d des Ku l tes des Höch-
sten Wesens. Anonyme ko lor ie r te Radierung, ver legt von Pau l -And ré Basset, 1794. 

46,2 χ 64,8 cm (BNF, Est., Col i , de V inck 6283). 

éclaire leurs t ravaux pat r io t iques; échauffe  sans cesse de tes rayons la 
terre de la l i b e r t é 1 0 5 . " D ie St rah len des sonnenart igen „E t re Suprême", 
so lehrte g le ichzei t ig das Front isp iz eines Bürgerkatechismus zu den 
Revolut ionsfeiern  (Abb.  32), künden n ich t nu r von der „ Immor ta l i t é de 
l ' A me" , sie br ingen n ich t nu r Fre ihei t u n d Gle ichhei t m i t sich, sondern 
sie wecken auch den „Héroïsme", sie beleben Landwi r t scha f t  und 
Gewerbe, sie st i f ten Glückse l igke i t und die E inhe i t der Repub l ik . Teils 
als Bürgerbreviere,  tei ls als E lementarbücher fü r Sansculot ten konz i -
p ier t , nu tz ten solche revolut ionären Katechismen die L i ch tme tapho r i k 
auch i n ihren Lehrdia logen, u m aufklärer ische  Grundsätze m i t scharf 
an t i k le r i ka le r Tendenz zu propagieren: „ s i les lumières de la phi losophie 
ne fussent venues dissiper les épaisses ténèbres, dont depuis des mi l l ie rs 
siècles, la superst i t ion a couvert le globe, nous l ivrer ions encore nos 
biens aux ministres des c u l t e s . . . 1 0 6 " 

105 An tho log ie pa t r io t ique , ou Cho ix d 'Hymnes, Chansons, Romances, Vaudev i l -
les & Rondes c iv iques . . . , Paris, an I I I (1794), 10. 

106 [ Bias-Parent ,] Catéchisme français répub l i ca in , enr i ch i de la Déc la ra t ion des 
dro i ts de l ' homme et des Max imes de mora le républ ica ine. Par u n sans-culot te 
français,  Paris, an I I (1793/94), Vorwor t , I I I f. 
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Abb . 32: Wie die  Sonne ist  die  Republik  eins und spendet  ihren 
wohltätigen  Einfluß  der  ganzen Welt.  Anonyme Radierung, 
1793/94. 6,5 χ 4,8 cm. Fron t isp iz zu: Catéchisme des Décades, 
ou Instruction sur  les Fêtes  Républicaines,  sanctionnées  par  la 
Convention  Nationale , Paris: Barba, seconde année de la Répu-

b l i que (1793/94). 

Die Ansätze zur Dechr is t ian is ierung i m Zeichen der rad ika l revo lu t io -
nären lumières  erfaßten auch die französische Provinz. So versandte die 
jakobin ische Volksgesellschaft von Blois an al le Schwesterk lubs des 
Departements Lo i r -e t -Cher e in gedrucktes F lugb la t t , das dazu aufr ief, 
sowohl die rel igiösen Bücher zu verbrennen, die K i rcheng locken und den 
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katho l ischen Gottesdienst abzuschaffen  als auch die Wegkreuze zu Fre i -
hei tsbäumen u n d die katho l ischen K i r chen zu Vernunf t tempeln umzu-
w idmen: „ E n f i n le voi le de la superst i t ion se déchire, après v ing t siècles 
d'épaisses ténebres, le solei l de la vér i té l u i t sur notre hor ison [!], et la 
France renaît à la raison et à la jus t ice . . . 1 0 7 " Doch während i n Paris der 
republ ikanische Fo lgeku l t der Théoph i lan throp ie wenigstens of f iz ie l l 
einige Anhänger g e w a n n 1 0 8 , ber ichteten als Kommissare i n die Provinzen 
entsandte Konventsabgeordnete immer resignierter von einem unverbes-
ser l ich „ f ins teren" F rankre ich - „ l ' an t ipode de la France des lumiè -
r e s " 1 0 9 . Ma l la rmé beispielsweise schrieb dem Wohlfahrtsausschuß aus 
Br iey am 2. M a i 1794 folgendes: „Dans les trois quarts des grandes ou 
petites communes que j ' a i parcourues, sur tout dans celles des campagnes 
que n 'on t pas encore inondé de leurs lumières phi losophiques et répub l i -
caines la Raison et la L iber té , j ' a i vu les lois méprisées, le fanatisme, à 
demi -mor t , reparaître  sous toutes les formes; la présence des c i -devant 
curés étai t comme. . . u n moyen de cont re- révo lu t ion et sur tout de contre-
raison, auquel la superst i t ion, l 'ar is tocrat ie, l 'égoïsme rat tachaient leurs 
farouches espérances 1 1 0 . " 

IV. „Soufflez,  soufflez,  vous ne l'éteindrez j ama is" 1 1 1 : 
Bilderkampf der lumières  gegen die éteignoirs  im X I X . Jahrhundert 

War solche E n t m u t i g u n g begründet? B l ieb die pol i t ische L i ch tme ta -
pho r i k der Ersten Repub l i k Episode, g ing sie m i t dieser Repub l i k unter? 
M i t t e l - u n d länger f r is t ig  keineswegs, ganz i m Gegenteil . Z w a r okku -
pierte Napoleon I . 1 1 2 den ludowiz ian ischen Sonnenku l t (Abb.  33), zwar 

1 0 7 Les Sans-Culot tes, composant la Société popu la i re de Blois, aux sociétés 
popula i res & à tous les sans-culottes du Dépar tement de L o i r et Cher, Blo is [1793], 1. 

108 So feierte das Journa l des hommes l ibres vom 26. November 1797 die 
U m w i d m u n g der Pariser K i r che Sa in t -Roch i n einen Dekadentempel als E tappen-
sieg der A u f k l ä r u n g über die Vo lksverdummung: „C'est un pas de p lus fa i t au p ro-
f i t des lumières et à la honte de la supers t i t ion . " Vgl . François-Alphonse  Aulard 
(Hrsg.), Paris pendant la Réact ion thermidor ienne et le Di recto i re . Recuei l de 
documents pour l ' h is to i re de l 'espr i t pub l i c à Paris, vol . I - V, Paris 1898 - 1902, 
h ier Bd. IV, 471. 

1 0 9 So der Konventskommissar Dentze l am 16. Sept. 1795 aus Coutances i m 
Depar tement Manche, z i t . nach F.-Α. Aulard  (Hrsg.), Recuei l des actes du Comité 
de salut pub l i c , t. I - X X X , Paris 4889 - 1932, h ier Bd. X X V I I , 455. 

no Aulard, Comi té de salut pub l i c (Anm. 109), Bd. X I I I , 224. - Zuvers ich t l i cher 
hat te die Verbre i tung der lumières  noch Le Tourneur am 13. Nov. 1793 i n A lençon 
beur te i l t (ebd. Bd. V I I I , 398). 

m Siehe un ten Abb . 44. 
112 Große Ä h n l i c h k e i t m i t der fo lgenden A b b i l d u n g hat das u m 1804 entstan-

dene Ölgemälde Tête  irradiée de Napoléon  von Anne -Lou i s G i rodet -Tr ioson (New 
York, Galer ie Wi ldenste in) , dokument ie r t i n dem Auss t . -Ka t . Europa 1789: A u f -
k l ä r u n g - Verk lä rung - Verfal l ,  hrsg. v. Werner Ho fmann, M ü n c h e n / H a m b u r g 
1989, Ka t . -Nr . 497 u. Farbtaf .  47. 
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Abb . 33: Wie  ein mächtiges  leuchtendes  Gestirn  spendet  er 
Licht  und Fruchtbarkeit  und lenkt  allein  nach seinem Willen 
das Geschick  der  Welt.  Kup fe rs t i ch von A lexandre Tard ieu 
u n d Auber t Sourd Mue t nach Dabos, 1810. Ze ichnung 
47 χ 35,5 cm (Westfälisches Landesmuseum Münster, Po r t ra i t -

arch iv D iepenbro ick , ohne Inv.Nr.) 

suchte dann auch die bourbonische Restaurat ionspol i t ik an das Vorb i ld 
des Roi-Soleil  anzuknüpfen (Abb.  34), aber diese Bemühungen kamen 
nu r kurze Ze i t und nu r i m engen Bereich des off iziösen  Herrscherku l ts 
zum Tragen. U n d vor al lem: sie provozier ten eine gegen sie gerichtete 
L i ch tpo lemik , die ihre Argumente aus der A u f k l ä r u n g u n d der Révolu-
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144 Rol f Reichardt 

Abb . 34: Die Sonne Frankreichs.  Rad ierung u n d Punk t ie rman ie r von 
Jacques-Louis Pérée, 27. Dez. 1816. 20,2 χ 18 cm (BNF, Est., Col i , de 

V inck 10196). 

t i o n b e z o g . W u r d e N a p o l e o n s S e l b s t i n s z e n i e r u n g a ls S o n n e n g o t t e t w a 

v o n e i n e r K a r i k a t u r a n g e z w e i f e l t , a u f d e r e i n e h i m m l i s c h e H a n d n a c h 

d e r V ö l k e r s c h l a c h t v o n L e i p z i g d e n „ E t e i g n o i r des A l l i é s " a u f d e n 

b e d r ä n g t e n K a i s e r h e r a b s e n k t 1 1 3 , so w u r d e L u d w i g X V I I I . v o n a n t i r o y a -

1 1 3 Le Chef  de la Grande Nation  dans une triste position,  anonymer Nachs t ich 
einer K a r i k a t u r von George Cru ikshank von der Jahreswende 1813/14, dokumen-
t ie r t bei Fischer  (Anm. 98), 36 - 38. - Weitere ,Einsätze' des L ich t tö te rs gegen 
Napoleon bzw. i n dessen H a n d gegen seine Feinde imag in ie ren zwei andere f ran-
zösischen B lä t te r von 1815: Le Génie de la France renversant  le Grand  Eteignoir 
Impérial  von Pierre A u d o u i n (Fischer, 48 ff.  u n d 72) u n d die anonyme K a r i k a t u r 
Napoléon  véritable Grand maître de VEteignoir  (Fischer, 50f und 73). Un te r dem 
T i te l Die Wahrheit  siegt,  und das Falsche  erlischt  ka r i k ie r te außerdem eine 
anonyme ko lor ie r te Rad ie rung u n d A q u a t i n t a von 1813 den Kaiser als kurzen, 
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l is t ischen Zeichnern als F ins te r l ing ka r i k ie r t , der seinerseits Napoleon 
unter dem L ich t tö te r b e g r ä b t 1 1 4 , der auf Napoleons Besiegern r e i t e t 1 1 5 , 
der das Volk erneut zum Last t ie r des Adels deg rad ie r t 1 1 6 und der -
geführt  vom Brand l i ch t der Kosaken sowie gestützt auf die Bajonet te der 
a l ten Ar i s tok ra t ie - seinen Unter tanen zuru f t : „Français ra l l iez-vous à 
l 'E te igno i r " (Abb.  35). Denn jedesmal führ t  der Bourbone zum Zeichen 
seiner reakt ionären Gesinnung den éteignoir,  einen r iesigen schwarzen 
Kerzenlöscher, sei es als Hu t , sei es als Waf fe 1 1 7 . 

I n der Tat bürgerte sich m i t dem éteignoir  u m 1815 i n der französi-
schen B i l dpub l i z i s t i k ein sinnfäl l iges u n d al lgemein verständl iches 
Symbol für die ténèbres  ein, das deren bisher igen „ ikonograph ischen 
Rücks tand" gegenüber den lumières  ausgl ich. Welche neuen Mög l i chke i -
ten sich dami t eröffneten,  die ténèbres  i n konkre ter Ak t i on , sozusagen i n 
f lagrant i  vorzuführen,  zeigt z.B. eine ko lor ier te Radierung von Genty aus 
dem Früh jah r 1815 (Abb.  36). E i n bi ldbeherrschender Löschhut m i t der 
Aufschr i f t  „Tenebres"  erst ickt die F lamme des „bon sens" m i t e inem 
schier unerschöpf l ichen Schwa l l zeitgenössischer konservat iver bis reak-
t ionärer Pub l iz is t i k , die sich aus seinem Innern ergießt; er besteht u.a. 
aus der offiziösen,  regimetreuen Presse von der Gazette  de France  über 
die Quotidienne  bis zum Journal  des Débats,  aus Verordnungen gegen die 
Pressefreiheit,  einer anklagenden Histoire des Comités  Révolutionnaires 
und Chateaubr iands Réflexions  politiques  von 1814. D ie Wetterfahne an 
der Spitze des éteignoir  kennzeichnet seine Wi l l f äh r igke i t  gegenüber den 
wechselnden po l i t ischen Regimen. - Daß es der Löschhut hauptsäch l ich 
auf die lumières  der A u f k l ä r u n g abgesehen hat, verdeut l ich t andererseits 
ein B i l d f l ugb la t t , das die f rüheren  L ichtapotheosen der berühmtesten 
philosophes  (siehe oben Abb . 15 u n d 16) abwandel t u n d we i te r führ t 

ba ld abgebrannten L i ch t s t ump f ; abgeb. u n d besprochen von Sabine u. Erns t 
Scheffler  (unter M i t a rb . von Gert Unver fehr t ) ,  „So zerstieben  getraeumte  Weltrei-
cheNapoleon  I. in der  deutschen  Karikatur,  S tu t tga r t 1995, Taf. X V I I m i t 89f. 
und 241. - A u c h das Zwischensp ie l der Hunde r t Tage wurde von E te i gno i r - Ka r i -
ka tu ren komment ie r t . 

1 1 4 Le Crépuscule,  ko lor ie r te Rad ierung von Y. V. Lacro ix , Jun i 1815 (Fischer, 
Anm. 98, 63 f. u n d 77). Umgekehr t deuten die Ka r i ka tu r i s t en auch L u d w i g s F luch t 
vor dem zurückkehrenden Napo leon ( A p r i l 1815) i m Zeichen der éteignoir  s ; vgl . 
von den anonymen St ichen des Jahres 1815 besonders die B lä t te r : L'Embalement 
des gens-bons par  Londres  (BNF, Est., Col l . Caricatures, T f 23-Fol. , Nr. R 080487); 
La Bonne Charge  (ebd. R 080489); Le Coucher  de la Basse Cour  au bord  de Veau, 
à Londres  (ebd. R 080496); u n d Rêve  d'un  franc  voltigeur  (ebd. R 080516). 

1 1 5 Les alliés,  ou le candélabre  moderne,  anonyme Rad ierung von 1814 (BNF, 
Est., Col l . H is to i re de France, M 108263). 

116 Un Mot  de Vérité!  Monseigneur  de Parchemin,  Chevalier  de l'ordre  sombre 
de Véteignoir &, &, &, Allant  en partie  de plaisir. Ko lo r ie r te Rad ierung von 
Pochon, 9. M a i 1815 (BNF, Est., Col l . de V inck 10293). 

117 S.a. zwe i andere anonyme, ko lor ie r te Radierungen von 1815: Le Règne de 
vingt  ans sowie Tout  se passe, tout  s'éteint,  tout  fuit  avec  le temps!!!  (BNF, Est., 
Col l . Caricatures, T f 23-Fol. , Nr. R 080444 sowie R 080446). 

10 Zeitschrift  für Historische Forschung, Beiheft 21 
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^ .(A'/<v/s  Ss/// 

Abb . 35: Die Rückkehr  eines mächtigen  Königs.  Er  kehrt  mächtiger  zurück  denn je. 
Kolor ie r te Rad ierung von Bourn is ien, 10. M a i 1815. 19,2 χ 29,2 cm 

(BNF, Est., Col i , de V inck 9647). 

(Abb.  37). Gle ich Aposte ln von F lammen auf ihren Häup te rn erleuchtet, 
thronen Vol ta i re und Rousseau als neue Hei l ige auf den Stufen ihres 
Ruhms, u m das L i c h t ihrer Vernunf twahrhe i ten  an f reudig herbeiei lende 
Besitzbürger wei terzugeben - der fü rs t l i ch gekleidete Pat r ia rch von 
Ferney m i t einem prächt igen Leuchter, der einfache citoyen  Jean-Jac-
ques a l le in m i t der Leuch tk ra f t  seines Contrat social.  I n Gestalt von 
Minerva stehen die unüberw ind l i che Wahrhei t u n d die Tugend der Repu-
b l i k bereit , u m die Au fk lä re r  gegen das von b l i ndem Fanat ismus 
geführte Heer der L ich t fe inde und seine zu Lanzen umgeschmiedeten 
éteignoirs  zu ve r te id igen 1 1 8 . 

Daß die éteignoirs  sich b innen kurzem so erfolgreich  als Symbol für 
die pol i t ische Reakt ion einbürgerten, daß sie sogar zum Thema von 

us Siehe auch die ausführ l iche Deu tung dieses Blat tes bei Fischer  (Anm. 98), 
17 - 20; Fischer dat ie r t das B l a t t a l lerd ings i r r t ü m l i c h auf 1794 u n d nennt seinen 
T i te l n icht . - E inen noch deta i l re icheren K a m p f der éteignoirs  gegen die f e u c h -
ten' Rousseau u n d Vol ta i re imag in ie r t die e twa g le ichzei t ig entstandene anonyme 
Radierung La Lutte (BNF, Est., Col l . H is to i re de France, M 108903). 
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I M i O D I ( T I O A ' S 
η κ  /.'/;·/  f:ia\o/n  nr ηο.χ  λ*  α λ λ 

ηκηικ a MM  les M chevaliers 

L)U O R A M ) Ο ΐ ΐ η κ κ ί D K L ' K T E I G X O I U 

Abb . 36: Erzeugnisse  des Löschhuts,  der  den gesun-
den Menschenverstand  erstickt;  den Rittern  des 
Löschhut-Ordens  gewidmet.  Ko lo r ie r te Rad ierung 
von Genty, 13. A p r i l 1815. 29,6 χ 21,8 cm (BNF, Est., 

Col i , de V inck 10287). 

S p i e l k a r t e n 1 1 9 u n d L i e d e r n 1 2 0 w u r d e n , i s t h a u p t s ä c h l i c h d e m Nain  Jaune 

v o n C a u c h o i s - L e m a i r e , d e r e r s t e n f r a n z ö s i s c h e n K a r i k a t u r z e i t s c h r i f t , 

z u z u s c h r e i b e n , d i e v o n 1814 b i s 1815 e i n e n r e g e l r e c h t e n B i l d e r k r i e g 

119 P i k - D a m e u n d P i k - K ö n i g des Jeu des Journaux  von 1819, dokument ie r t bei 
Fischer  (Anm. 98), 95 f. 

12° André  René Polydore  de Chazet,  L 'E te igno i r (um 1811), handschr i f t l i che E i n -
sendung zur Neuauf lage L iedermacher- u n d Sängerhandbuchs von Pierre Capelle 
( Clé du Caveau ), Un ive rs i tä tsb ib l i o thek Ma inz , 4° Ms 201. 

io; 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-49376-0 | Generated on 2025-05-15 23:27:31



148 Rolf Reichardt 

V///Y 

Abb . 37: Minerva  schützt  Jean-Jacques  und Voltaire  vor  dem Fanatismus.  Anonyme 
Radierung, 18. A p r i l 1817. (BNF, Est., Col l . H is to i re de France, M 108902). 

gegen die erstarkenden Feinde von Au f k l ä rung u n d Revolu t ion f ü h r t e 1 2 1 . 
U m die 1810 von Ferd inand de Ber t ier gegründeten Chevaliers  de la Foi , 
eine nach dem Mode l l der Fre imaurer organisierte royal ist ische Geheim-
gesellschaft, ö f fen t l i chke i tswi rksam  zu verspotten, imagin ier ten die 
Redakteure u n d Zeichner der sat i r ischen Ze i tschr i f t  einen Ri t terorden, 
die Chevaliers  de VEteignoir,  von dem sie regelmäßig i n Wort u n d B i l d 
berichteten. Schon die Ordensstatuten atmen den „Ungeis t der Finster-
n is" . Beginnend m i t einer A n r u f u n g des Höchsten, genannt „Génie des 
Ténèbres", begründet die w ie ein könig l iches Dekret formul ier te  St i f -
tungsurkunde die No twend igke i t der Ordensgründung m i t dem Über-
handnehmen des L ichtes: 

„L 'éc la t d u j ou r q u i s ' i n t rodu i t dans les états de notre domina t ion , au moyen de 
certains procédés d 'op t ique prat iqués par des gens ma l in tent ionnés, ayant fa t i -
gué nos yeux et blessé la vue débi le des peuples de notre vaste Taupin ière; vou-
lan t , au tant q u ' i l est en nous, arrêter le progrès af f l igeant  des lumières et ma in -
ten i r nos sujets dans cette douce obscur i té, dans ces ténèbres vis ibles, où nos 
pères ont vécu avec tan t de glo i re et de bonheur ; A ces causes, et vou lan t encou-

121 Dazu a l lgemein Klaus Schrenk,  D ie repub l i kan isch-demokra t i schen Ten-
denzen i n der französischen D r u c k g r a p h i k zwischen 1830 u n d 1852, Diss. Mar -
b u r g / L . 1976, 223f u n d 288 - 91; sowie Mariel  Oberthür, Le N a i n Jaune, i n dem 
Auss t . -Ka t . Caricatures po l i t iques 1829 - 1848: de l 'é te igno i r à la poire, hrsg. v. 
Pau l Clément, Nanter re 1994, 43 - 49. 
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rager les efforts  de nos amés et féaux, q u i s 'occupent avec tan t de zèle et de 
succès à in te r rompre toute espèce de commun ica t ion lumineuse, à in tercepter 
toutes ces clartés funestes q u i se répandent dans nos états: . . . avons créé et cré-
ons par ces présentes l 'Ordre de l 'E te igno i r . . . 

A r t . 7. L 'ordre ayant pour b u t l ' e x t i n c t i o n des lumières, n u l ne pour ra y être 
admis sans avoi r fa i t preuve de quat re générat ions d ' ignorance paternel le et 
ma te rne l le . . . 

A r t . 9. Les Cheval iers de l 'Ordre font voeu d ' ignorance, d ' impudence et de mau -
vaise foi. 

A r t . 10. I ls ne do ivent jamais perdre de vue les pr inc ipes fondamentaux de leurs 
ins t i tu t ions : ab ru t i r pour gouverner, persécuter pour convaincre, ramper pour 
parven i r . . . 

A r t . 12. I ls prêteront entre nos mains serment de haine à la ph i losophie, aux 
idées l ibérales, à la charte const i tu t ionnel le . 

A r t . 13. A f i n de se pénétrer de leurs devoirs et de ma in ten i r leur espr i t dans cet 
état d ' ignorance et d 'abrut issement dont i ls do ivent propager la doct r ine, i ls 
l i r on t et médi te ront soir et m a t i n le Journa l des Débats, la Quot id ienne, le Jour-
na l Roya l . . . 

Fa i t et donné à O b s c u r o p o l i s . . l a 2,734e n u i t de not re règne. . . 1 2 2 " 

Den Aufnahmer i tus i n diesen Orden inszenierte Le Nain  Jaune  m i t 
einer ko lor ier ten Radierung von Lemaire (Abb.  38). D ie Auss ta t tung der 
wackeren Ri t te r u n d ihres Versammlungsraumes macht dem Ordensna-
men al le Ehre: Löschhüte i n a l len Größen schmücken n ich t nu r den Tep-
p ich u n d die K le idung, sie b i l den n ich t nu r die üb l iche Kopfbedeckung, 
sondern fungieren auch als Ba ldach in und als archi tektonische Elemente 
i n dem „got ischen" Raum. Beglei tet vom Spie l eines „Orchestre des 
Aveugles" und vom Gesang der Brüder, denen die reakt ionäre P f l i ch t lek -
türe aus den Rocktaschen schaut, erweist der Aufzunehmende seine 
Taugl ichke i t dadurch, daß er die L ich t facke l , die i h m der Großmeister 
h inhä l t , m i t seinem éteignoir  auslöscht. D a m i t ist f re i l i ch noch keine vö l -
l ige Finsternis hergestel l t , we i l von l i nks oben durch ein Ki rchenfenster 
eine Bahn göt t l i chen oder aufk lärer ischen  L ichtes auf die „he i l ige Hand -
l ung " f ä l l t 1 2 3 . Ist diese Szene an sich schon s innfä l l ig genug, so bestand 
i h r „ W i t z " fü r den zeitgenössischen Betrachter außerdem dar in , daß sie 
auf zwei ver t raute Zeremonien zurückgr i f f  u n d deren S inn sat i r isch i n 
i h r Gegentei l verkehrte: Denn erstens folgt der In i t i a t ions r i tus dem fre i -
maurer ischen Vorb i ld - nu r m i t dem Unterschied, daß das L i c h t n i ch t 
geboren, sondern getötet w i rd . U n d zweitens parodier t er - worau f der 
von den Brüdern gesungene „chant des ténèbres" unmißvers tänd l ich h i n -

122 Le N a i n Jaune, 5. Jg., 5. Januar 1815, 6 - 8. - D ie Nr. 365 vom 5. M a i 1815, 
1 2 4 - 2 8 , b r i ng t ähnl iche, w e n n auch kürzere Gründungss ta tu ten der Soeurs de 
l 'Ete ignoi r . 

1 2 3 Z u diesem B la t t auch Fischer  (Anm. 98), 55 - 57, dem al lerd ings der Stecher 
unbekann t ist. 
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RECEPTION Ü' IN CI IK ALI KR DK I.K'IÎXNOIR 

Abb . 38: Aufnahme  eines Ritters  in den Löschhut-Orden.  Ko lo r ie r te Rad ierung 
von Lemaire, 14. Febr. 1815. 26,8 χ 41,5 cm (BNF, Est., Col i , de V inck 10288). 

weist - die L i tu rg ie der Karwoche m i t ihrer Tenebrae-Musik, bei der 
nach und nach al le Kerzen des Tenebrae-Leuchters gelöscht wurden. 
Daß diese Mus i k sich seit einem halben Jahrhunder t n ich t we i te ren tw ik -
ke l t hat te und 1815 sehr a l tmodisch geworden w a r 1 2 4 , kennzeichnet 
e inmal mehr den reakt ionären Charakter des „Ri t terschlags" . 

Wie bei den Fre imaurern erhäl t der neue Ri t te r anschließend eine 
Urkunde , genannt Brevet de Vordre  de VEteignoir  (Abb.  39), auch sie 
eine anspielungsreiche Umdeu tung freimaurer ischer  Vorbi lder. Ihre I ko -
nographie steht i m Zeichen n ich t des L ichtgot tes, sondern des „Génie 
des Ténèbres" i n Gestal t einer Fledermaus, die über das B la t t e inrah-
mende f instere Wolken u n d verschiedene éteignoir  s gebietet. D ie „ a m t -

124 Herber t Schneider sei herz l i ch gedankt , daß er m i ch auf diesen mus ikge-
sch icht l i chen H i n t e r g r u n d u n d die einschlägige L i t e r a t u r h ingewiesen hat. Vgl . 
Theodor  Käser,  D ie „Leçon de Ténèbres" i m 17. u n d 18. Jahrhunder t un te r bes. 
Berücks. der einschlägigen Werke von Mar i e -An to i ne Charpent ier, Bern 1966; Her-
bert  Schneider,  D ie sol is t isch besetzten Leçons de ténèbres, in : D ie Motet te . Be i -
träge zu ih rer Gattungsgeschichte, hg. von H. Schneider u. He inz-Jürgen Wink ler , 
Ma inz 1991, 243 - 268.· 
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Abb . 39: M i tg l i edsu rkunde des Löschhut -Ordens. Rad ierung i n Punkt ie rmanier , 
s ignier t „ E . . . - " , Januar 1815. 25 χ 40 cm (BNF, Est., Col i , de V inck 10290). 

l iehe" Formel für die Ver le ihung der U r k u n d e an den neuen R i t te r 
lautet : „ vou lan t signaler en l u i cette obscuri té profonde, épaisse, incom-
mensable, dont i l s'est environné par tan t d 'écr i ts et de t r a v a u x . . . 1 2 5 " 
U n d über das sonstige Ordensleben in formier te  die Ze i tschr i f t  i n ihrer 
Rub r i k „A lmanach de l 'E te igno i r " ; h ier wu rden Po l i t i ke r u n d K i r chen-
leute m i t einem „Brevet " und k le inen gedruckten éteignoirs  ausgezeich-
net, wenn sie etwa l ibera le Ze i tungen oder Demonst ra t ionen verboten 
h a t t e n 1 2 6 . Z u m Beispiel der „wet terwend ische" Ta l leyrand (Abb.  40), der 
sich zur „ N ° 18" der Bourbonenherrscher  geschlagen h a t 1 2 7 u n d weihe-
vo l l bemüht ist, das L i c h t der Schr i f ten Mablys, Voltaires, Rousseaus 
u n d Diderots zu erst icken. 

D ie so i n der po l i t ischen K u l t u r Frankreichs ins t i tu t iona l is ie r te i kono-
graphische B ipo la r i tä t von lumières  u n d éteignoirs  durchz ieht m i t we i t 

125 Anonyme Rad ierung i n Punkt ie rmanier , veröf fent l ich t  als Bei lage zu Le N a i n 
Jaune, N ° 359 vom 1. A p r i l 1815 (BNF, Est., Col i , de V inck 10290). 

126 Das führ te - nach Verbot des N a i n Jaune - das Nachfo lgeorgan Le N a i n 
Jaune réfugié, par une société d 'an t i -é te igno i rs 1816 i m Brüsseler E x i l i n 42 N u m -
mern for t ;  die entsprechende R u b r i k hieß „B iograph ie générale des Cheval iers de 
l 'E te igno i r " . 

127 A m 10. J u l i 1815 ber ief  Lou is X V I I I das Kab ine t t Ta l l ey rand /Fouché . 
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IRJJF. DE Ü 
f /θΝΛΐε , 
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Abb . 40: Der  Oberste  Geistliche  des Wetterfah-
nen- und Löschhut-Ordens.  Anonyme ko lor ie r te 
Radierung, 1815. 15,9 χ 10 cm (BNF, Est., Col i , de 

V inck 10292). 

über hunder t Ka r i ka tu ren die gesamte sat ir ische B i l dpub l i z i s t i k von der 
Restaurat ion bis zur D r i t t e n Repub l i k - eine f re ihe i t l i ch- repub l ikan ische 
Polemik i m Zeichen des L ichts , auf welche die konservat iven Gegner 
al lerdings n ich t unmi t t e lba r antworteten. Dieser wechselvol le, auch tex t -
u n d l iedpub l iz is t i sch geführte B i l de rkampf k a n n h ier nu r i n seinen 
Grundzügen und Hauptphasen skizziert w e r d e n 1 2 8 . 

128 Eine di f ferenzierte  Dars te l l ung i n europäischem Rahmen b ietet neuerdings 
Hubertus  Fischer  (Anm. 98). Daß Fischers auf Vo l l s tänd igke i t angelegte Stud ie 
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1. Un te r der Restaurat ion argument ieren die E te igno i r -Kar i ka tu ren 
vor a l lem gegen zwei verbündete pol i t isch-gesel lschaf t l iche Trägergrup-
pen. Z u m einen gegen den nach den revolut ionären Verfolgungen über-
wiegend aufk lärungsfe ind l ichen  katho l ischen Klerus, der - geführt  von 
den i n Frankre ich wieder geduldeten Jesu i t en 1 2 9 und unters tü tz t von der 
reakt ionären Presse - eine regelrechte M i s s i o n i e r u n g 1 3 0 des repub l i ka -
nisch gesinnten Frankre ich betr ieb. Dabei ta ten sich Ze i tungen w ie La 
Quotidienne, La Gazette  de France, Le Conservateur  u n d das Journal 
des Débats  besonders hervor, a l len voran das von Mar ta inv i l l e redigierte 
Drapeau  blanc.  Ihre m i l i t a n t ant iaufk lärer ische  Polemik provozierte 
n ich t nu r einen „Les Missionnaires en France" überschriebenen sat i r i -
schen A r t i k e l von Jouy, den die opposi t ionel le Ze i tschr i f t  La Minerve  i n 
Fortsetzungen p u b l i z i e r t e 1 3 1 , sondern auch eine erfolgreiche  L iedsat i re 
des populären Protestsängers Béranger m i t dem T i te l Les Diables  Mis-
sionnaires  u n d dem Refra in 

„V i te , souff lons,  souff lons,  morb leu ! 
Ete ignons les lumières 

E t ra l lumons le f e u . 1 3 2 " 

Diesen ganzen Diskussionszusammenhang verarbei tet u n d v isual is ier t 
eine anonyme L i thograph ie , die von derselben Minerve  i m A p r i l 1819 
als Bei lage veröf fent l icht  wurde (Abb.  41). Ihre sat i r ischen Anspie lungen 
reichen bis i n das imaginäre Impressum. Getreu dem Refrain Bérangers, 
der als Mo t to u n d Legende dient , recken die teufelsfüßigen,  als Jesuiten-

al lerd ings etwa die Hä l f te der von m i r e rm i t te l ten französischen E te i gno i r -Ka r i ka -
tu ren n i ch t e rwähn t (darunter eine ganze Reihe der h ier besprochenen Blät ter ) , 
zeigt, w ie schwier ig u n d unerschlossen dieses Forschungsfe ld noch immer ist. 

129 Daß dabei das Ersche inungsb i ld des Ordens i n der Gesel lschaft maßgebl i -
cher w a r als sein ta tsächl icher E in f luß, zeigt u. a. Michel Leroy,  Le M y t h e jésuite, 
de Béranger à Miche le t , Paris 1992. 

1 3 0 Dies ka r i k ie r te 1819 auch der anonyme St i ch Le Sermon d'un  Missionnaire, 
der eine ekstat ische Predigt i m Schutz von E te igno i r -Lanzen zeigt (BNF, Est., Col i . 
Caricatures, T f 54-p t .Fo l . , Nr. R 083998). 

131 L a Minerve, l ivr . 61 (2. A p r i l 1819) u n d 65 (29. A p r i l 1819). Siehe auch die 
anonym veröf fent l ichte  Sat i re von L. Guyon,  H is to i re des Missions dans le M i d i de 
F rance . . . , t. I - I I I Paris 1819, wo es u.a. heißt: „ D ' u n e ex t rémi té de la France à 
l 'aut re, u n c r i d ' i nd igna t i on s'élève contre les Miss ionnai res." (I, S. 2) - Z u m grö-
ßeren pub l iz is t i schen Zusammenhang vgl . Ephraim Harpaz,  L 'Ecole l ibéra le sous 
la Restaurat ion. Le Mercure et la Minerve, 1817 - 1820, Genève 1968. 

132 Pierre-Jean  de Béranger,  „Les Miss ionnai res" , in : ders., Œuvres complètes, 
t. I I , Paris 1834, 176 - 79. Das L i e d w a r zu singen auf die Weise „ L e coeur à la 
danse, u n r igaudon z igzag" u n d wu rde erstmals pub l i z i e r t in : L a Minerve, N ° 63, 
1819. Zug le ich erschien es i n Brüssel als i l lus t r ier tes L ied f l ugb la t t : Chansons Poli-
tiques De Béranger.  Les Missionnaires,  1819 (BNF, Est., Col l . de V inck 10251). 
Außerdem w u r d e n die „Miss ionna i res" zusammen m i t sieben we i te ren Chansons 
Bérangers t ro tz Verbots i n 10.000 Exemp la ren nachgedruck t u n d innerha lb wen i -
ger Tage verkauf t : Procès fa i t aux chansons de P.-J. Béranger, avec le réqu is i to i re 
de M. Marchangy . . . , Paris, Déc. 1821. - Z u m H i n t e r g r u n d Heinz  Thoma,  D ie 
öf fent l iche Muse. S tud ien zur Versd ichtung u n d z u m L i e d i n F rank re i ch (1815-
1851), München 1986. 
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Abb . 41: Schnell,  blast,  wie  ihr  könnt;  löscht  die  Aufklärung  und zündet  die 
Scheiterhaufen  wieder  an! Anonyme ko lor ie r te Radierung, ver legt von Léonce 

Lhu i l l i e r , A p r i l 1819. 20,1 χ 30,3 cm (BNF, Est., Col i , de V inck 10302). 

patres und Priester gekleideten Redakteure der genannten reakt ionären 
Zei tungen ihre éteignoirs  gegen einen m i t den Ins ign ien der revo lu t ionä-
ren Repub l ik geschmückten Al tar , u m die auf i h m brennenden L ich te r 
des - sehr we i t gefaßten - „ D i x hu i t ième Siècle" zu l öschen 1 3 3 . M i t 
diesem Sakr i leg an A u f k l ä r u n g und Revolut ion geht ein Autodafé H a n d 
i n Hand, das der Ka r i ka tu r i s t n i ch t zu er f inden b r a u c h t e 1 3 4 . Entzündet 
von der verderb l ichen F a c k e l 1 3 5 des fanat ischen Journal is ten Mar ta in -
v i l le und angefacht vom „Mandement de M M . les Vicaires généraux" 
(dem Blasebalg), verzehren die „he i l i gen" F lammen der katho l ischen 
R e a k t i o n 1 3 6 n i ch t nu r die Werke der Au fk lä re r  einschl ießl ich der natur -

133 D ie Namen der to tgeweih ten Au fk lä re r  s ind auf dem A l t a r e ingrav ier t : Féne-
lon, Condorcet, F rank l i n , Buf fon,  d 'A lember t , Lavoisier, Monge, Condi l lac , Vol-
taire, Rousseau, Montesquieu, Monta igne, Helvét ius, Raynal , Mably. - Siehe al lge-
me in zu diesem B la t t auch die In te rp re ta t ion von Fischer  (Anm. 98), 86 - 95. 

134 So organis ier ten die von Jesui ten aus Nevers u n d Vannes geführ ten Miss io-
nare i m März u n d A p r i l 1817 i n Bourges Autodafés der Bücher von Vol ta i re u n d 
Rousseau. Vgl . Leroy  (Anm. 129), 31. 

135 M i t i h rem Rauch verbre i te t sie die Plagen „ D i v i s i o n des fami l les, les Pr i v i l è -
ges, les Dro i ts féodaux, la D îme" . 

136 A ls deren M i t t e l s ind den F lammen die Worte „Doc t r i ne chrét ienne, M is -
sions, Mandements, Conférences" eingeschrieben; das strafende rel igiöse L i c h t 
w i r d also zur Mord f l amme des Fanat ismus umgedeutet . 
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wissenschaft l ichen Schr i f ten Lavoisiers u n d der mathemat ischen 
Abhand lungen d 'Alemberts , sondern auch einen reformpädagogischen 
Trak ta t über das „Enseignement mu tue l " u n d Ludw igs X V I I I . Verspre-
chen einer „Char te Const i tu t ionne l le" . A u t o d a f é 1 3 7 u n d Löschak t ion 
werden i m H in te rg rund unters tü tz t von einem jesui t ischen P red ige r 1 3 8 , 
der i n der Ecole de D ro i t zum Pflanzen von Missionskreuzen aufruf t . 
Dieser ganzen Szene er te i l t obendrein der Papst seinen Segen, indem er 
beispielgebend den Säbel der Hugenot ten Verfolgung schwingt ( Inschr i f t : 
„Dragonnades") u n d seinen Getreuen bescheinigt, daß sie i n der l öb l i -
chen Trad i t i on der „Bul les, Croisades, Vepres Sic i l iennes" u n d „Sa in t -
Bar the lemy" handeln. 

Z u m anderen komment ieren die Ete igno i r -Sat i ren der Restaurat ions-
zeit die u l t raroyal is t ische Innenpo l i t i k . E ine L i thograph ie imag in ie r t e in 
vom Satan dir ig iertes okkul t is t isches „Kammerkonze r t " des reorgani-
sierten Geheimdienstes, der die Fäden seines Spitzelsystems sp innenar t ig 
über die Bevö lkerung aus leg t 1 3 9 . E ine Reihe anderer Ka r i ka tu ren r ich te t 
sich gegen Bestrebungen, die i n der Revo lu t ion abgeschafften  Feudal -
rechte wieder einzuführen. So läßt eine ko lor ier te L i thograph ie von 
Lang lumé einen royal is t ischen Offizier,  der die „Dro i t s féodaux" ver-
f icht , vor der „Just ice" n iederknien, u m von i h r zur Buße einen Ete ig-
no i r -He lm zu emp fangen 1 4 0 ; u n d die Pariser L i b ra i r i e Const i tu t ionnel le 
Br issot -Thivars b r i ng t fü r 1820 einen zweisei t igen Calendrier  Féodal  i m 
Fo l io -Format heraus, der als „He i l i ge " die Namen von Inqu is i to ren u n d 
Despoten auf führt ,  als denkwürd ige Ereignisse deren f instere Taten von 
der Bar tho lomäusnacht bis zur Halsbandaffäre  aufzähl t u n d das Ganze 
ikonographisch unter das Mo t to zweier éteignoirs  s te l l t : „ Ignorance, M is -
sions, D i s c o r d e " 1 4 1 . 

Vor a l lem kämpfen diese Ka r i ka tu ren jedoch für die Charte. Tendenzen 
zu ihrer Abschaf fung  erscheinen als Gemeinschaf tsakt ion Ludw igs X V I I I . 

137 E i n anderes Autodafé der Schr i f ten Voltaires u n d Rousseaus durch einen 
Priester u n d einen Royal is ten imag in ier te u m die gleiche Ze i t eine ko lor ie r te 
Rad ierung von Naudet m i t dem T i te l Les Ultras  En Jouissance  (BNF, Est., Col l . de 
V inck 10304). Siehe auch die L i t hog raph ie Eteignons  les lumières et rallumons  le 
feu  von Rat ier nach Grandv i l l e (1830), dokument ie r t be i Fischer  (Anm. 98), 126. 

138 U m die gleiche Ze i t w u r d e n die Miss ionsprediger w iederho l t ka r i k i e r t , so 
auf einer Avant  Garde Missionnaire  be t i te l ten ko lo r ie r ten L i t hog raph ie von 
C. Mot te , die einen m i t eteignoir  u n d K l i s t ie rspr i t ze ausgerüsteten Priester auf 
e inem Weinfaß re i ten läßt (BNF, Est., Col i , de V inck 10362) oder auf einer Jeu de 
paume Breton  unterschr iebenen ko lo r ie r ten L i t hog raph ie von Lecorne, auf der 
Federbal lsp ie ler kuge l förmige Mönche i n zu Fanghüten umfunk t i on ie r te éteignoirs 
schlagen (BNF, Est., Col l . H is to i re de France, M 109202). 

139 Le Cabinet  Noir  ou Les Pantins  du 19ième Siècle , anonym u m 1817 (BNF, 
Est., Col l . H is to i re de France, M 108263). 

140 Das B la t t t räg t den T i te l Justice rendue  au courage  (BNF, Est., Col l . de 
V inck 10298). 

141 Der sat ir ische Ka lender f indet s ich ebenda Nr. 10307 - 10308. 
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u n d seiner k le r i ka l -a l ta r i s tok ra t i schen Kamar i l l a , al le Versprechungen 
des Regierungsantr i t ts i n einen r iesigen Ete igno i r -Pap ierkorb zu 
w e r f e n 1 4 2 . D ie Entschlossenheit der erzkonservat iven Rechten i m Par la-
m e n t 1 4 3 , die geltende Verfassung einer kons t i tu t ione l len Monarch ie m i t 
a l len M i t t e l n zu h i n t e r t r e i b e n 1 4 4 , pers i f l ier t  eine L i thograph ie von 
Bernard als „Schwur der U l t r as " (Abb.  42) - eine deut l iche Parodie auf 
Dav ids „ S c h w u r der Hora t i e r " von 1784: hat ten die Söhne des Horat ius 
die Schwerter von ih rem Vater empfangen, u m die Repub l i k zu retten, so 
erhal ten nun die unter ih ren Ete igno i r -He lmen verdummten U l t ras von 
dem Mönch „Purgon" K l is t ie rspr i tzen, u m den L ibera len ihre f re ihe i t l i -
chen Pr inz ip ien auszutreiben. Das führ t  - auf e inem anderen B la t t von 
1819 - zu einem imaginären Gefecht, bei dem die U l t ras vergebl ich gegen 
die Festung der „Char te " anstürmen, we i l die l ibera len Verteidiger die 
éteignoirs  so geschickt auf die Köpfe der Angre i fer  zurückschleudern, 
daß diese die Sicht ve r l i e ren 1 4 5 . Schl ießl ich siegt die L iber té über die 
Reakt ionäre, die sich vor dem strahlenden L i c h t der „Char te " i n das 
D u n k e l ihrer éteignoirs  d u c k e n 1 4 6 . 

I n den 1820er Jahren nehmen die L i thographen dann das Königshaus 
selbst aufs Korn , besonders Charles X , dessen vers tärk t von reakt ionären 
u n d u l t ramontanen Remigranten beeinf lußte Po l i t i k sie m i t dem Nou-
veau  modèle  d'étouffoir (Abb.  43) auszeichnen. Sie kar ik ie ren den K ö n i g 
als b igot ten Rompi lger m i t E t e i g n o i r - K a p p e 1 4 7 , als Charl-atan 148, der 

1 4 2 Exercice du Royal éteignoir,  ko lo r ie r te Rad ierung von Lacro ix , 21. A p r i l 
1815 (BNF, Est., Col i , de V inck 10295). 

1 4 3 Lang lumé charakter is ier t sie 1819 i n einer ko lo r ie r ten L i t hog raph ie als 
Z w e i b u n d eines Priesters u n d eines a l ten Off iziers,  beide t ragen als Kop fbedek-
k u n g ein éteignoir: Je n'aime  ni  le feu...  ni  la chaleur...  (BNF, Est., Col l . de V inck 
10298). - Un te r dem T i te l Club  jésuitique  e rwei ter t eine L i t hog raph ie von V. Rat ier 
das dann 1830 z u m Dre ibund , den ein Jesuit, e in U l t r a u n d e in ,Volt igeur ' i m Ze i -
chen ihrer Ins ign ien - dem Kreuz, dem éteignoir  u n d der Maske - beschwören 
(ebd. 10242). Von den we i te ren Ka r i ka tu ren , welche die verfassungsfeindl ichen 
Gesinnungen i m Par lament m i t dem éteignoir  kennzeichneten, seien genannt : die 
anonyme ko lor ie r te Rad ierung Une Chambre  divisée  en trois  parties,  1819 (BNF, 
Est., Col l . Caricatures, T F 54-Pt .Fo l . , R 084082); ferner Bernard , Le Supplice  d'un 
ultra  dans les Enfers , L i thogr . 1820 (ebd. T f 55-Pt .Fo l . , R 084070); sowie C. Motte , 
Les Etrennes,  L i thogr . 1820 (ebd. R 084082). 

1 4 4 Siehe auch die anonyme L i t hog raph ie Une Croisade von etwa 1817, auf der 
m i t éteignoirs bewaffnete U l t ras der Charte zu Le ibe rücken (BNF, Est., Col l . 
H is to i re de France, M 108885). 

1 4 5 Grand  combat  entre  les Libéraux  et les Ultras, Radierung, dokument ie r t bei 
Fischer (Anm. 98), 81 - 81; s.a. C. Motte, Le Fanatisme  attaquant  la Charte,  L i t h o -
graphie von 1820 (BNF, Est., Col l . Caricatures, T F 55-Pt .Fo l . , R 084083). 

1 4 6 So die B i ld idee einer L i t hog raph ie von Lebournu , Défaite  des Géants moder-
nes, 1819 (BNF, Est., Col l . H is to i re de France, M 109144). 

1 4 7 Départ  de Chariot  pour  les états  du Pape, „ F B " signierte L i thograph ie , e twa 
1829 (BNF, Est., Col l . H is to i re de France, M 110928). 

148 So der T i te l einer anonymen ko lo r ie r ten L i t hog raph ie von 1830 (BNF, Est., 
Col l . H is to i re de France, M 110629). 
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Abb . 42: Der  Schwur  der  Ultras.  Ko lo r ie r te L i t hog raph ie von A. Bernard, 7. Ok t . 
1819. 24 χ 36,7 cm (BNF, Est., Col i , de V inck 10300). 

seine h i l f losen Kab ine t t sumb i ldungen w ie ein betrügerischer Lösch -Hü t -
chenspieler inszeniert. Höhn isch führen sie vor, w ie sein m i t éteignoirs 
ausgerüstetes k ler ika l -ar is tokrat isches Gefolge i n der Ju l i revo lu t ion von 
den i m Namen der „Char te " verein igten Bürgern, A rbe i te rn u n d Soldaten 
hinweggefegt w i r d 1 4 9 u n d w ie er sein aus éteignoirs  bestehendes Waffen-
arsenal r ä u m t 1 5 0 . - A u c h zeigt sich nun, daß das éteignoir  inzwischen 
eine Vielzweckwaffe  geworden ist, die sich gegen ihre Urheber u m f u n k -
t ion ieren läßt. So w i r d es gelegent l ich zum Kehr ichtbehäl ter , i n den das 
erwachte Volk von Paris die dekadente kön ig l iche Sippschaf t h ine in -
p e i t s c h t 1 5 1 , oder auch zum repub l ikan ischen Werkzeug, m i t dem die 
Helden der „g lor re ichen Ju l i revo lu t ion" das K ö n i g t u m von Charles X 
auslöschen (Abb.  44). 

149 Adjudication  définitive de l'entreprise  générale du balayage de notre  bonne 
ville  de Paris,  anonyme ko lor ie r te L i t hog raph ie von 1830 (BNF, Est., Col l . H is to i re 
de France, M 111002). 

!50 Peuple  ingrat! ... va , je ne t'en  laissera  pas un, L i t hog raph ie von Cont red i t 
(?), u m 1830 (BNF, Est., Col l . H is to i re de France, M 110985). 

1 5 1 A c'te  niche [!], L i t hog raph ie von V. Ratier, 1830, dokument ie r t be i Fischer 
(Anm. 98), 102 - 104. 
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Abb . 43: Neues Löschhut-Modell  (Ausschni t t ) . 
Ko lo r ie r te L i thograph ie , gez. „Pascal & Cie à la 
Gu i l l o t i è re " , Lyon, 9. Sept. 1830. 13,2 χ 12,7 cm 
(BNF, Est., Col l . de V inck 11507). Unsere A b b i l -
dung zeigt n u r eine von v ier M i n i a t u r e n auf 
demselben B la t t ; die dre i anderen M i n i a t u r e n 
ka r i k ie ren Charles X als Pfaf fen-Ente,  als b igo t -
ten Rompi lger u n d als ,eingemachten Priester ' i n 

e inem Weckglas. 

2. Von der Ju l imonarch ie bis zur Zwe i ten Repub l i k gewinnt die B i l d -
sprache der E te igno i r -Kar i ka tu ren an republ ikan ischer Schärfe, n ich t 
zuletzt durch die L i thog raph ien Honoré D a u m i e r s 1 5 2 . Einerseits argu-
ment ier t Daumie r m i t e ingeführten Mo t i ven gegen das Bündn is von Bür-
gerkön ig tum und Katho l iz ismus, indem er Monta lember t u n d Veui l lo t 
ant iaufk lärer ische  Bücherverbrennungen zur Last l e g t 1 5 3 , die Kapuz iner 
i m A n s t u r m gegen die Ruhestät ten von Vol ta i re u n d Rousseau i m Pan-
theon z e i g t 1 5 4 , die Verfechter  einer ant i l ibera len Schu lpo l i t i k als Ete ig-
noir-Teufel  i m Weihwasserbecken k a r i k i e r t 1 5 5 u n d führende Konserva-
t ive einen pervert ier ten Hora t ie re id gegen die soziale Repub l i k schwören 

152 Vgl. das einschlägige K a p i t e l bei Fischer  (Anm. 98), 182 - 91. Z u den i m fo l -
genden e rwähnten B lä t t e rn die umfangreiche D a u m i e r - L i t e r a t u r zu z i t ieren, 
schien m i r i m Rahmen der h ier ver fo lgten Frageste l lung n i ch t zw ingend; i ch habe 
daher darauf verz ichtet . 

153 Un Autodafé  au XIX ème Siècle , i n : Le Char ivar i , 30. A p r i l 1851. 
154 M r  de Montalembert  marchant  à l'assaut  du Panthéon  afin  d'en  chasser  les 

grands  hommes pour  y  installer  les Capucins , in : Le Char ivar i , 22. A p r i l 1851. 
155 Trois  saints  dans le même Bénitier,  in : Le Char ivar i , 4. Februar 1850. 
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Abb . 44: Hut  nach Art  von Rambouillet,  erfunden  und angefer-
tigt  von der  Pariser  Bevölkerung.  Anonyme L i thograph ie , ver-
legt von Gobert , 1830. 24,1 χ 20 cm (BNF, Est., Col l . Car icatures 

po l i t iques: T f 57 - Pt Fol. , t. 4, R 084295). 

l ä ß t 1 5 6 . Andererseits aber erscheinen die lumières  der po l i t ischen A u f k l ä -
rung n ich t länger nu r als Verfolgte, sondern sie beginnen mehr denn je 
zum Handlungst räger aufzusteigen, wobe i auch das zeitweise zurückge-
tretene Sonnenmot iv wieder an Bedeutung g e w i n n t 1 5 7 . Diese E n t w i c k -
lung le i ten i n den f rühen 1830er Jahren zwei B lä t te r der sat i r ischen Ze i t -
schr i f t  La Caricature  ein. A u f dem einen protest ieren Grandv i l l e und 

!56 Les Horaces de l'Elysée, in : Le Char ivar i , 18. M a i 1851. 
1 5 7 Letzteres schon i n der Freihei tsal legor ie II  serait  plus facile  d'arrêter  le 

soleil, einer L i t hog raph ie von Traviès, in : L a Car icature N ° 163 vom 20. Dez. 1833, 
Pl. 341/342. 
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160 Rolf Reichardt 

Desperret gegen akute Beschränkungen der Pressefreiheit  (Abb.  45). Aus 
einem f insteren Gewölbe recken sich die bösart igen Köpfe der regime-
treuen Zensoren, A n w ä l t e und Richter der Ju l imonarchie, auch die 
Fratze des hakennasigen Chefzensors d 'Argout ; doch obwoh l sie aus 
al len K rä f ten blasen, gel ingt es ihnen n icht , das von einer he l l leuchten-
den L iber té hochgehaltene L i c h t der „Pressefreiheit"  zu löschen. Ja, der 
Tex tkommentar zu diesem B la t t geht noch weiter, indem er andeutet, das 
L i c h t könne n ich t nu r leuchten, sondern auch verbrennen: „Non , i ls ne 
l 'é te indront pas, ces noirs moust iques, ces gnomes caverneux. I ls auront 
beaux braquer leurs joues gonflés contre le f lambeau de la presse, ce 
f lambeau br i l le ra tou jours d 'un pu r éclat. I ls y brû leront leur [s] ailes de 
chauve-souris, et p lus i ls en approcheront, p lus i ls met t ront en évidence 
la la ideur de leurs ignobles faces ! ! ! ! ! ! ! " 1 5 8 . 

D ie andere L i thograph ie n i m m t b i l d l i c h bereits den Sieg des repub l i -
kanischen Freihei ts l ichtes vorweg (Abb.  46). „ L i be r t é " ist der überd i -
mensionalen roten F lamme eingeschrieben, gegen welche die Anhänger 
der Restaurat ion m i t ih ren lächer l ich k le inen éteignoirs  vergebl ich 
anstürmen. Wie aus den Schr i f ten i n der Z e i c h n u n g 1 5 9 abzulesen ist, 
in terpret ier t die K a r i k a t u r die pol i t ische Kr isenlage Europas i m F rüh -
jahr und Sommer 1832 sehr konkre t als letzten Versuch der a l teuropäi -
schen Legi t imis ten, die revolut ionäre Ausbre i tung des l i ch tbr ingenden 
republ ikan ischen Pr inz ips e i nzudämmen 1 6 0 . Nachdem dessen F lamme i n 
der Ju l i revo lu t ion das endgül t ige Schei tern der „He i l i gen A l l i a n z " und 
den Sturz von „Charles X " samt Krone und Szepter bew i r k t hat, t ro tz t 
sie nun den Angr i f fen  der f ragwürd igen  Erben. Angeführ t  von Lou is -
Ph i l ippe u n d Redakteuren der reakt ionären französischen Presse, die i n 
Paris m i t neuen Arbe i te runruhen zu kämpfen haben, gehen l inks i m B i l d 
Papst Gregor X V I . u n d der Ordensgeneral der Jesuiten mi t te ls „ E x k o m -
m u n i k a t i o n " u n d „ I n q u i s i t i o n " gegen die republ ikanische Volksbewe-
gung i n Ancona vor, während rechts der österreichische Staatskanzler 
Fürst Met te rn ich bemüht ist, i n Mi t te leuropa eine neue ant i revo lu t ionäre 
Front zu b i lden: zwar w i r d Kaiser N iko laus von Rußland gerade durch 
den Polenaufstand i n Anspruch genommen, und der K ö n i g von Ho l l and 
ist noch von der Los t rennung Belgiens geschwächt, aber immerh in den 
Preußenkönig F r iedr i ch W i l he lm I I I . , Kaiser Ferd inand von Österreich 

iss Dazu auch Fischer  (Anm. 98), 137 f. 
1 5 9 Sie lau ten l i nks von oben nach unten: „e ta t de siège de la v i l l e de Par is" , 

„F iga ro " , „ E x c o m m u n i c a t i o n des Ancônan t i ns " , „éd i t papa l " , „ I n q u i s i t i o n " , 
„Sa in te A l l i ance " und „ . . . v o u s Charles X " (Anfang unleser l ich); u n d rechts: 
„ Jou rna l des Débats" , „Ukase " (2mal), „22e Protocole de la Diète de F ranc fo r t " , 
„Décret Me t te rn i ch " , „Ho l l ande Protocole" u n d „Adhés ion aux Décrets de la 
D iè te de Franc for t par les Pet i ts Princes al lemands et autres". 

160 Vgl. Gustav  Huber,  Kr iegsgefahr  über Europa (1830 - 1832) i m U r t e i l der 
Ze i t und hunder t Jahre später, Be r l i n 1936. 
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Abb. 46: Sie werden  sich  alle  verbrennen!  Ko lo r ie r te L i t hog raph ie von Auguste 
Desperret, in : La Caricature  N ° 99 (27. Sept. 1832), Taf. 203, P lat te 34 χ 25,5 cm. 

und Franz IV., Erzherzog von Österreich und Herzog von Modena, kann 
Met te rn ich zu einem Zusammenschluß bewegen. Tatsächl ich faßte der 
Frank fur te r  Bundestag - vom Hambacher Fest u n d seiner großen Reso-
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Lumières  versus Ténèbres 163 

nanz aufgeschreckt - am 5. Ju l i 1832 wor ts tarke Beschlüsse gegen die 
Pressefreiheit  u n d das „Revolut ionswesen" - umsonst, w ie das B i l d argu-
ment ier t : das i n Frankre ich entbrannte Fre ihe i ts l icht w i r d i m Gegentei l 
die pol i t ische Finsternis auch des übr igen Europas nach u n d nach erhel-
len. Oder w ie es der zugehörige Kommenta r ausdrückt : „Charles X s'est 
brûlé, le vo i là renversé au p ied du f lambeau. Le Pape et presque tous les 
rois de l 'Europe sentent déjà le roussi . . , 1 6 1 " . 

War dies noch eine Zukunf tsv is ion , so kann Daumier - nachdem das 
Volk von Paris 1848 auch die Herrschaf t  des Bürgerkönigs ausgelöscht 
h a t 1 6 2 - einen tatsächl ichen Du rchb ruch der po l i t i schen lumières  ins B i l d 
setzen. E r t u t dies i n zwei mi te inander korrespondierenden L i t hog ra -
phien, welche die alte Bedeutung des strafendes Lichtes reaktual is ieren. 
Das erste B la t t von An fang Jun i 1850 (Abb.  47) zeigt den leg i t imis t ischen 
Abgeordneten Berryer, den jesui tenfreundl ichen Publ iz is ten Monta lem-
bert, den al tgedienten Min is te r Ado lphe Thiers u n d den konservat iven 
Parte i führer Molé, w ie sie als „po l i t i sche Mücken" (bzw. „Kn i rpse " ) das 
junge L i c h t der Repub l i k umf la t te rn u n d sich m i t vereinten K rä f ten 
bemühen, es auszublasen oder m i t dem éteignoir  zu erst icken; ein n ich t 
ganz ungefähr l icher  ant i revo lu t ionärer Löschversuch, w ie verkoh l te M o t -
tenleichen am Fuß des L ichtes ahnen lassen 1 6 3 . U n d tatsächl ich ergeht es 
den „moucherons po l i t i ques" w ie Ikarus (Abb.  48). Denn v ier Tage später 
beschreibt Daumier auf dem zwei ten B la t t , das er w ie das erste i n der 
Kar ika tu rze i t schr i f t Le Charivari  veröffent l ichte,  ih ren Abs turz i n die 
F i ns te rn i s 1 6 4 . Der Zeichner argument ier t h ier m i t einem pol i t ischen 
L ichtbegr i f f ,  der seine Brisanz zu einem guten Tei l aus der chr is t l i chen 
L i ch tme taphor i k bezieht: D ie Zwe i te Repub l i k verdankt ihre Existenz 
dem L ich tausbruch der Februar revo lu t ion von 1848; jeder Versuch, die 
lumières  dieser Revolu t ion zu löschen, ist ein Anschlag auf die Republ ik . 
Obwoh l die Revolut ion vom Pariser Volk erkämpf t  wurde, steht das von 
i h r gestiftete L i c h t w ie ein Gest i rn am H immel . Denn es g le icht dem 
göt t l i chen L i c h t - wenn n ich t i n seiner übermenschl ichen He i l igke i t , so 
doch i n seiner B i f unk t i ona l i t ä t : während es die Republ ikaner w ä r m t u n d 
erleuchtet, verbrennt es ihre Gegner. 

3. Diese rad ika l is ier te u n d republ ikan is ier te Deu tung der lumières 
prägt schl ießl ich die E te igno i r -Kar ika tu ren , die den Übergang vom 
Zwe i ten Kaiserre ich zur D r i t t e n Repub l i k b i ldpub l i z i s t i sch verarbeiten. 

161 La Car icature, N ° 99 (27. Sept. 1832), 791. 
162 Siehe die entsprechende unsignier te E t e i g n o i r - K a r i k a t u r m i t der Un te r -

schr i f t Eteint!!!  (BNF, Est., Col l . de V inck 12358). - Fischer  (Anm. 98), 179 
erwähnt n u r einen engl ischen Nachs t i ch dieses Blat tes von John Leech. 

163 Siehe auch die In te rp re ta t ion von Fischer  (Anm. 98), 137. 
164 Dazu auch ebenda, 164 - 67. 

11* 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-49376-0 | Generated on 2025-05-15 23:27:31



164 Rolf Reichardt 

ACTUALITES . 

Les moucherons politiques. 

Abb . 47: Politische  Mücken.  L i t hog raph ie von Honoré Daumier , in : Le Charivari 
Jg. 19, N ° 154 (3. Jun i 1850), Taf. 130 der Serie „Ac tua l i t és " , 26 χ 21,2 cm. 

Es handel t s ich u m vergleichsweise wenige, aber ausdrucksstarke L i t h o -
graphien. Einerseits beschwören sie erneut das strafende L i c h t der Repu-
b l i k , das zunächst von der Pariser Commune ausgeht u n d den w ie 
Mot ten gegen es anf l iegenden konservat iven Er fü l l ungspo l i t i ke rn  die 
F lügel versengt (Abb.  49), u m dann zu Beginn der D r i t t e n Repub l i k die 
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ALT UAL I T ES 

Les nouveaux Icares. 

Abb . 48: Die neuen Ikarusse.  L i t hog raph ie von Honoré Daumier , in : 
Le Charivari  Jg. 19, N ° 158 (7. Jun i 1850), Taf. 140 der Serie 

„Ac tua l i t és " , 26,3 χ 21,4 cm. 

Führer der überho l ten a l ten Parteien symbol isch zu ve rb rennen 1 6 5 . Ande-
rerseits vers innb i ld l i chen sie die majestät ische Würde der Républ ique, 
die nun n ich t länger Vision, sondern pol i t ische W i r k l i chke i t ist. A u f 
einer T i te l l i thograph ie von A l f red Le Pet i t i m großen Zei tungsformat 
(Abb.  50) e rk l immen die Redakteure der konserva t iv -k le r i ka len Presse i m 

165 André Gill, Les V ieux Part is, T i te l l i t hograph ie zu L'Eclipsé  v o m 23. J u l i 
1871, dokument ie r t be i Fischer  (Anm. 98), S. 138. 
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166 Rolf Reichardt 

ACTUALITES lu) 

LA LUMIERE LEUR FAIT PEUR. . . 

Abb . 49: Das Licht  macht  ihnen Angst.  Ko lo r ie r te L i t hog raph ie von 
Georges Labadie , gen. P i lo te i l , 1871, 18,1 χ 21,3 cm (Stadt- u n d U n i -

vers i tä tsb ib l io thek F r a n k f u r t  a .M. , ohne Inv.Nr.). 

Verein m i t dem Chefzensor Pessard und Anastasia, der Personi f ika t ion 
der Zensur, vergebl ich einen napoleonischen Obel isken, u m die repub l i -
kanische Sonne zu löschen. Es gel ingt ihnen ebensowenig w ie auf einem 
B la t t Daumiers den vereinten Löschversuchen von Orleanisten, Leg i t im i -
sten u n d Bonapart is ten: „ I i s n 'y ar r iveront pas . . . la Républ ique a le bras 
p lus long q u ' e u x 1 6 6 . " Diese B i lde r mark ieren den E n d p u n k t einer langen 

So die Legende der L i t hog raph ie Le Jeu de VEteignoir,  pub l i z ie r t i m Char i -
va r i vom 1./2. A p r i l 1872, dokument ie r t be i Fischer  (Anm. 98), S. 190f. 
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• IX CKNTIMB8. 

LE SOLEIL, PAR ALFRED LE PETIT 

Abb. 50: Die Sonne. Ko lo r ie r te L i t hog raph ie von A l f r ed Le 
Pet i t , in : Le Grelot,  Jg. 1, N ° 35 (10. Dez. 1871), Ti telsei te, Ze ich-

nung 30,6 χ 27,7 cm. 

Entw ick lung . M i t der Gründung der D r i t t e n Repub l i k haben die maje-
stät ischen lumières , welche die chr is t l iche L i ch tme taphor i k und die 
absolut ist ische Sonnensymbol ik m i t neueren demokrat isch- revo lu t ionä-
ren Bedeutungselementen verschmelzen, sowohl po l i t i sch w ie ikonogra-
phisch über die ténèbres  gesiegt. Letztere können nun, w ie eine K a r i k a -
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168 Rolf Reichardt 

t u r von 1904 b e m e r k t 1 6 7 , i n die Rumpelkammer der Geschichte verbannt 
werden. 

V. Schlußfolgerungen 

Rückb l i ckend zeichnen sich zunächst v ier Hauptphasen der tex t - und 
b i ldsemant ischen E n t w i c k l u n g des Begriffspaares lumières / ténèbres  ab. 
Nach der model lhaf ten Dis tanz ierung des ver inner l ich ten L ichtes der 
Hugenot ten von der t rad i t i one l len kathol ischen L i ch tme taphor i k en tw i k -
kel te sich vom späten 17. Jahrhunder t bis i n die 1760er Jahre aus den 
konkur r ie renden L ich t leh ren von B i b e l k r i t i k , Kartesianismus und Frei -
maurer tum ein säkular isiertes - aufklärerisches  - Konzept der lumières. 
I n den beiden letzten Jahrzehnten des Anc ien Régime geht i n dieses K o n -
zept n ich t nu r das geschicht l iche Selbst- und das For tschr i t tsbewußtsein 
der A u f k l ä r u n g ein, es w i r d durch Konkret is ierungen der ténèbres 
zugleich m i t K r i t i k p o t e n t i a l gegen k i rch l i che u n d pol i t isch-sozia le M iß -
stände aufgeladen; eine Pol i t is ierung, die dann i n der Französischen 
Revolut ion vo l l zum Durchb ruch k o m m t und einerseits den m i l i t an ten 
An t i k le r i ka l i smus der Sansculotter ie, andererseits die „ H e i l i g k e i t " der 
revolut ionären Gegenkul te unters tütz t . I m 19. Jahrhunder t w i r d diese 
revolut ionäre L i ch tpo lem ik dann - ikonographisch auf neuem, höherem 
Niveau - zur publ iz is t ischen Waffe  der anfangs unterdrückten, schließ-
l i ch aber siegreichen republ ikan ischen Bewegung. 

Wenn diese zweihunder t jähr ige „Ka r r i e re " der beiden Schlüsselwörter 
n u n n ich t f rüher  abbrach, sondern sich i m Gegentei l m i t immer größerer 
In tens i tä t u n d pol i t isch-sozia ler Wi rksamke i t for tentwicke l te ,  so lag das 
zu einem ganz erhebl ichen Tei l an der symbol t rächt igen Ikonographie, 
welche die Bedeutung der Begriffe  immer häuf iger u n d immer s inn fä l l i -
ger visual is ierte. A r t i ku l i e r t e sich die Begr i f f l i chke i t  u m 1700 fast aus-
schl ießl ich i n Texten, so s ind es u m 1817 hauptsächl ich die po l i t i schen 
Kar i ka tu ren , welche die rad ika l is ier te Bedeutung von lumières  und 
ténèbres  prägen. Überhaup t w i r d dieses Begri f fspaar  i m 19. Jahrhunder t 
so v ie l nachdrück l i cher und le idenschaft l icher d isku t ie r t als i m Siècle 
des Lumières  selbst, daß sich die These ergibt, m i t dieser Ze i ta l terbe-
zeichnung sei die A u f k l ä r u n g recht e igent l ich erst nacht räg l ich durch die 
Revolu t ion und die pol i t ische Debat te von der Restaurat ion bis zur D r i t -
ten Repub l i k kons t i tu t ie r t worden. 

Über diese E ins ich ten i n die Bedeutungsgeschichte zweier zusammen-
hängender Schlüsselwörter h inaus er laubt die vorstehende Fal ls tudie, 

1 6 7 Albert René, Au Magasin  d'Accessoires,  L i t hog raph ie i m Char i va r i vom 
21. Ju l i 1904, dokument ie r t be i Paul  Ducatel, H is to i re de la 3 e Répub l ique à t ra -
vers l ' imager ie popu la i re et la presse sat i r ique, t. I - V, Paris 1973 - 79, h ier Bd. I I I , 
154. 
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w ie m i r scheint, vor a l lem von ihrer ikonographischen Seite her dre i 
oder v ier grundsätz l iche Thesen zum begri f fshistor ischen  Arbei tsansatz 
überhaupt . 

Indem die histor ische Semant ik , so w ie sie b is lang überwiegend p r a k t i -
ziert w i r d , sich wei tgehend auf Texte ( in der Regel Großer Autoren) kon -
zentr ier t , vernachlässigt sie m i t den B i ldque l len eine D imens ion der 
Über l ie ferung,  die für eine soziale Kul turgesch ichte wesent l ich erscheint. 
Denn gerade i n den erst te i lweise a lphabet is ier ten Gesellschaften des 
vor indust r ie l len Europas b i lde ten öffent l iche  K o m m u n i k a t i o n und ko l -
lek t ive S innb i l dung i n besonders intensiver Weise einen mu l t imed ia len 
Prozeß, i n dem Schr i f t texte, B i lde r u n d L ieder v ie l fach zusammenwi rk -
ten. Wie oben am Beispie l der E te igno i r -Pub l i z i s t i k der Restaurat ionszeit 
skizziert wurde und w ie andere w o r t - und symbolgeschicht l iche Fa l ls tu -
dien ze igen 1 6 8 , standen i n diesem Prozeß Texte und B i lder weder selbst-
genügsam und beziehungslos nebeneinander, noch gehörten sie zu vö l l i g 
verschiedenen, scharf  von einander getrennten ku l tu re l l en Ebenen, son-
dern i m Funkt ionszusammenhang der sich en tw icke lnden Öf fent l ichke i t 
waren sie - n ich t selten ganz ausdrück l i ch - eng aufeinander bezogen, 
unters tü tz ten sich also wechselseit ig. Während die schr i f t l i chen Texte i n 
erster L i n i e die Aufgabe hatten, die Begriffe  theoret isch zu fundieren 
und i nha l t l i ch zu differenzieren,  reduzier ten die B i lder diese Begriffe 
zwar oft auf ihre Kernbedeutung, vergrößerten dafür aber ihre gesell-
schaft l iche Wi rkungsk ra f t  durch Vers innl ichung, Emot iona l is ie rung u n d 
Popular is ierung. 

- D u r c h ihre Verb i ld l i chung u n d A l legor is ierung erhal ten al lgemeine, 
le icht abstrakte Pr inz ip ien und Schlagwörter w ie Freiheit  oder Aristo-
kratie  gleichsam einen Körper, eine typis ierte, le icht erkennbare Gestalt , 
die das i n ihnen enthal tene Bedeutungs- und Hand lungspoten t ia l s inn-
fä l l ig u n d er lebbar macht . I n dem hier besprochenen Fa l l g i l t dies v ie l -
le icht weniger fü r die i n der Sakra lkunst von alters her v isual is ier te 
chr is t l iche L i ch tmetaphor i k , es g i l t aber fü r die von i h r abgeleiteten p h i -
losophisch-pol i t ischen lumières  des X V I I I . Jahrhunderts u n d erst recht 
für die ténèbres,  die i n den éteignons  e in konkretes, aussagestarkes, v ie l -
fä l t ig verwendbares Symbo l erhiel ten: h ier die wehrlose L ichtgesta l t des 

1 6 8 Da es s ich h ier i n gewisser H ins i ch t u m einen neu en tw icke l ten Arbe i t san-
satz handel t , sei es gestattet, auf eigene Versuche zu verweisen: Hans-Jürgen  Lüse-
brink  u. Rolf  Reichardt,  D ie „Bas t i l l e " . Z u r Symbolgeschichte von Herrschaf t  u n d 
Freihei t , F rank fu r t  a .M. 1990; dies., Colpor ter la Révolu t ion: Médias et prises de 
parole populaires, in : Impr imés de large c i r cu la t ion et l i t té ra tures de colportage 
dans l 'Europe des X V I e - X I X e siècles, actes du col loque in te rna t i ona l de Wol fen-
büt te l , hrsg. v. Roger Char t ie r u. Hans-Jürgen Lüsebr ink , Paris 1996, 71 - 106; Rolf 
Reichardt,  H is to r i ca l Semantics and Po l i t i ca l Iconography: The Case of the Game 
of the French Revo lu t ion (1791/92), in : Conceptual History. Comparat ive Perspec-
tives, hrsg. v. K a r i n T i lmans u. F rank van Vree, Ams te rdam 1997 ( im Druck ) . 
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philosophe , dor t die m i t den Waffen  der I nqu i s i t i on ausgerüstete Gegen-
f igur des k le r i ka len L icht tö ters . A l lgemein dür f te gelten, daß solche I ko -
n i t ä t geradezu eine Grundbed ingung fü r die Symbo lk ra f t  u n d die Bre i -
t e n w i r k u n g geschicht l icher Schlüsselwörter b i ldet . 

- N i ch t selten kann die Verb i ld l i chung eines Begriffs  dessen Bedeu-
tungsbereiche, imp l i z i t e Bedeutungen, Wertungen, Nuancen und semant i -
schen Beziehungen deut l icher u n d offensicht l icher  machen als der 
schr i f t l iche Kon tex t . Während z.B. die Begriffe lumières  und ténèbres 
wechselseit ig als An tonyme aufeinander bezogen sind, ohne deswegen 
regelmäßig beide i n e in und demselben Kon tex t zu erscheinen, werden 
sie i m B i l d zu einer Bedeutungseinhei t verschmolzen: erst das D u n k e l 
macht das L i c h t als solches sichtbar, beide zusammen b i lden eine K o n -
t ras t -E inhe i t . H i n z u kommt , daß die Ikonographie es er le ichtert , 
best immte Bedeutungsbereiche besonders inhal tsre icher Schlüsselwörter 
zu ident i f iz ieren und von benachbarten d iskurs iven Zusammenhängen 
abzugrenzen, w ie die Beispiele der phi losophischen vérité  und der frei-
maurer ischen lumières  gezeigt haben. 

- I m dem Maße, w ie die Verb i ld l i chung und Vers inn l ichung von Begr i f -
fen n ich t d is tanzier t u n d wer tneu t ra l b le ib t , sondern entschieden, ja 
n ich t selten emphat isch entweder schroffe  Ab lehnung oder aber begei-
sterte Zus t immung signal is iert , fördert  sie die emotionale Au f l adung der 
v isual is ier ten Konzepte und dami t deren appel la t ive Potenz. So erschei-
nen die Löschhütchen-Auszeichnungen, die Le Nain  Jaune  u m 1815 den 
R i t te rn des Eteignoir -Ordens verpaßte, w ie „B randmarken " , welche die 
Reakt ionäre vor al ler Augen an den Pranger stel l ten und i m Gegenzug 
den Zusammenhal t des l ibera len Lagers stärkten. U n d w ie die Beispiele 
des kr ieger ischen Einsatzes von éteignoirs  und der strafenden lumières 
zeigen, können darüber h inaus i n br isanten Kon f l i k t l agen die b i ld l i che 
Dars te l lung der po l i t ischen A k t i o n und deren tatsächl iche Aus füh rung 
nah beieinander l iegen oder sogar ine inander übergehen. 

- D ie derart durch Visual is ierung vereinfachten, verkörper l ich ten und 
emot ional is ier ten Begriffe  s ind a l lgemeinverständl icher als abstrakte 
Pr inz ip ien u n d Konzepte, sie lassen sich besser als diese popular is ieren 
u n d den Vorstel lungen der k le inen Leute einprägen. Daher spiel t die 
B i l dpub l i z i s t i k i n Zei ten großer sozialer Bewegungen w ie i n den franzö-
sischen Revolut ionen von 1789, 1830 u n d 1848, bei denen es auf die 
Mob i l i s ie rung der „Massen" ankommt , eine so herausragende Rolle. K e i n 
Zu fa l l also, daß die lumières  gerade 1793/94 zur „He i l i gung " von Men-
schenrechten u n d Verfassung aufgeboten wurden u n d daß 1871 m i t ihnen 
die f rüher  Got t bzw. dem Roi-Soleil  vorbehaltene Majestät des h i m m -
l ischen Lichtes auf die Repub l i k überging. 
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Soziale Semantik von Bonheur 

Von der aufklärerischen Reflexion zur politischen Agitation 

Von H a n s - U l r i c h Thamer, Münster 

I m 18. Jahrhunder t wurde der Begr i f f bonheur  i n West- w ie i n M i t t e l -
europa zum „Losungswor t a l ler Wel t " (Kant) . I n der französischen A u f -
k l ä rung gehörte die Suche nach dem G lück zu den großen Themen. 
Robert Mauz i hat mehr als 50 selbständige Schr i f ten zur Frage nach den 
Voraussetzungen u n d Formen des Glückes ermi t te l t , u n d die einschlägi-
gen Abhand lungen bzw. Erwähnungen i n phi losophischen Traktaten, 
Ze i tschr i f ten und Pamphleten, vor a l lem am Vorabend der Revolut ion, 
s ind Leg ion 1 . E i n Rezensent seufzte i m Journal encyclopédique  von 1776, 
es sei schwier ig, „de d i re des choses neuves sur le b o n h e u r 2 " . D idero t 
zeigte sich ermüdet von den Trak ta ten über das Glück , „ q u i ne sont 
jamais que l 'h is to i re de ceux qu i les ont fa i t s 3 . " 

D ie Suche nach dem G lück w a r dem 18. Jahrhunder t geradezu eine 
Obsession, der Phi losophen w ie Gläubige, Pädagogen w ie Mediziner, 
Rat ional is ten w ie Romant iker, Gebi ldete w ie D i le t tan ten unter lagen. Der 
Abbé Jean-Bapt iste Hennebert aus Sa in t -Omer konstat ier te 1764: „ L e cr i 
de la terre entière est cependant d'être heureux. Le bonheur est le pre-
mier et le p lus impor tan t de nos voeux: on ne souhaite d 'ex ister que pour 
arr iver à ce but . E n le manquant , tou t est indi f férent ,  odieux, insuppor-
table, hormis de la m o r t 4 . " 

Der phi losophische D iskurs über das Wesen des Glückes wa r alles 
andere als neu. Seit der A n t i k e g ing es u m die Frage, ob die eudaimonia 
i n der Sinneslust oder i m re in Geistigen, i n der Gemütsruhe oder i n der 
Bewegung, i n der Tugend oder i n der Vervo l l kommnung zu suchen sei, 
ob das G lück i m Diesseits oder i m Jenseits liege, ob die Theorie des 

ι Robert  Mauzi , L' idée d u bonheur dans la l i t t é ra tu re et la pensée française au 
X V I I I e siècle, Paris 1960. 

2 Jou rna l encyclopédique, tome I I , par t ie I I (1776), 191. 
3 Z i t . nach Louis  Trénard,  Pour une h is to i re sociale de l ' idée de bonheur au 

X V I I I e siècle, in : Annales h is tor iques de la Révo lu t ion française 35 (1963), 309 -
330, h ier 310. 

4 Jean-Baptiste Hennebert,  D u plais i r , ou moyen de se rendre heureux, L i l l e 
1764, V I I I . 
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Glücks e in theologisches oder e in phi losophisches Problem darstel le. 
Dabe i g ing es n ich t nu r u m ind iv idue l les G lück , sondern auch u m das 
G lück der Gemeinschaft , der Vielen. G lück ist da rum seit der an t i ken 
Phi losophie n ich t nu r eine Determinante ind iv idue l len Denkens u n d 
Handelns, sondern auch ein Zweck sozialer u n d pol i t ischer Ordnungen. 
Ind iv idue l les u n d öffentl iches  G lück gel ten seit der A n t i k e aufeinander 
bezogen. Was die beiden Elemente verknüpf t ,  ist die En tdeckung „des 
Pol i t ischen als das Spez i f i kum des menschl ichen Gemeinschafts lebens 5 . " 

D ie Resonanz der phi losophischen Diskuss ion wa r so groß, w e i l s ich i m 
Diskurs über das G lück Ref lexion, T raum und Exper iment mi te inander 
berührten, w e i l sich die Suche nach dem Glück m i t dem Glauben an die 
Vervo l l kommnung durch Au fk lä rung , an die Gewißhei t der Machbarke i t 
u n d an die Forderung nach Gle ichhei t verband. Deren E in lösung wurde 
zunehmend als Postulat an Regierung u n d Po l i t i k verstanden, wurde 
zum Maßstab für die Leg i t ima t i on von Staats- u n d Gesel lschaftsordnun-
gen. D ie Hers te l lung von Glückse l igke i t l ieß sich i n En tw ick lungsschr i t -
ten denken u n d beurtei len, sie rechtfer t igte  eine unendl iche po l i t i sch-
soziale Bewegung. 

I n der Begriffsgeschichte  von bonheur  i m 18. Jahrhunder t kreuzten 
sich m i t h i n zwei fundamenta le En tw ick lungs l i n i en der Moderne: einer-
seits eine Säku lar is ie rung des Glückbegr i f fs ,  zum anderen dessen Po l i t i -
sierung. I n der Suche nach dem G lück erschließt sich da rum eine w i c h -
t ige Quelle für die ko l lek t i ve Men ta l i t ä t des Jahrhunderts, f re i l i ch unter-
schieden nach sozialem Ort , nach Ze i t u n d pol i t ischer Er fahrung. 

I n der Po l i t i s ie rung dieser Suche nach dem Glück , die ke in Z ie l , son-
dern nu r Bewegung kann te 6 , l iegt die Verb indung von A u f k l ä r u n g u n d 
Revolut ion, künd ig t sich der Paradigmenwechsel u n d Leg i t ima t ionswan-
del vom Anc ien Régime zur Revo lu t ion an. War der Gedanke, daß es A u f -
gabe eines Gemeinwesens sein müsse, das G lück seiner Bürger zu 
sichern, Gemeinplatz des 18. Jahrhunderts, so waren die Revolut ionäre, 
vor a l lem die Robespierr isten, die ersten, die von sich behaupteten, sie 
ve rw i r k l i ch ten m i t den M i t t e l n der Po l i t i k das, was b is lang nu r Gegen-
stand des aufgeklär ten Diskurses war. Das meinte Saint -Just m i t seinem 
Ausruf : „ L e bonheur est une idée neuve en Europe 7 . " 

5 Jürgen  Gebhardt,  G lück u n d Po l i t i k , i n : Über das G lück . Vier Vorträge von 
Henn ing Kößler, M a x i m i l i a n Forschner, E r h a r d O lb r i ch u. J. Gebhardt , hg. v.H. 
Kößler, Er langen 1992, 59 - 73, h ier 59. 

6 Vgl . Michael  Stürmer,  D ie Suche nach dem Glück , in : ders., Scherben des 
Glücks. Klassiz ismus u n d Revolut ion, Be r l i n 1987, 58; Mona Ozouf,  Egal i té , in : 
D ic t i onna i re c r i t i que de la Révo lu t ion française, hg. ν. François Fure t u. Mona 
Ozouf, Paris 1988, 696 - 710, h ier 710. 

7 Saint-Just,  Discours et Rapports, Paris 1957; z i t . nach Trénard,  H is to i re 
sociale (Anm. 3), 448. 
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I . Die philosophische Tradition 

I n den Trak ta ten des 18. Jahrhunderts über das G lück f inden sich 
Denkmuster, die sich auf die epikureische w ie auf die stoische T rad i t i on 
beziehen, die Elemente der ar istotel ischen Pol is-Phi losophie aufnehmen 
oder sich am chr is t l ichen Mora lbegr i f f  or ient ieren. D ie Verlagerung des 
Glücks von dem Besitz äußerer, mater ie l ler Güter auf die Seele des Men-
schen, auf das, was er „ i n sich u n d aus sich i n der E r f ü l l ung seines 
Lebens unabhäng ig vom Geschick zu sein u n d zu t u n ve rmag 8 " , wa r das 
Verbindende der an t i ken Phi losophie. Welche Eigenschaften des Men-
schen no twend ig u n d zureichend wären, u m ein menschliches Leben zu 
einem vol lendeten u n d g lück l i chen zu machen, darüber handel te der p h i -
losophische Stre i t der An t i ke . I n der ar istotel ischen Phi losophie, dem 
frühesten E n t w u r f einer Glückstheor ie, wurde die eudaimonia  als 
„er fü l l tes Tä t igse in 9 " verstanden. D ie Ve rw i r k l i chung des Selbstseins 
des Menschen wa r an die Pol is gebunden, an die vernunf tgegründete 
Gemeinschaft der von mater ie l len Zwängen unbehinder ten Bürger. Diese 
Begründung der Glückse l igke i t wu rde i n der Stoa von ih ren po l i t i schen 
Konnota t ionen losgelöst u n d i n das I n d i v i d u u m zurückgenommen, we l -
ches das G lück i n der Übere ins t immung m i t sich selbst oder m i t der 
Na tu r f indet . G lück l i ch leben hieß, der N a t u r gemäß leben u n d dami t 
der Vernunf t  folgen. A u c h fü r E p i k u r lag Glückse l igke i t i n der Lebens-
weise des Ind i v iduums begründet, i n seiner Befre iung von Angst u n d 
Bedür fn isdruck  durch die Phi losophie, u m zu einem Leben der hei teren 
Gelassenheit als Ausdruck von G lück zu f inden. D ie chr is t l iche Lehre 
verlagerte Glückse l igke i t vom diesseit igen G lück i n moral ischer Selbst-
zufr iedenhei t  ins Jenseits. Fü r Augus t i n u n d Thomas von A q u i n wa r 
Glücksel igke i t nu r eine Vorahnung der ewigen Sel igkei t , die E r f ü l l ung 
na tü r l i chen Strebens, zum göt t l i chen Ursp rung durch Gnade zurückzu-
f inden. Felicitas  w a r da rum i m Diesseits u n d i m po l i t ischen Gemeinwe-
sen nie vo l ls tänd ig zu erreichen. 

D u r c h die Wiederbelebung der an t i ken Lehre des summum bonum seit 
der Renaissance u n d der äl teren Naturrechts lehre des 17. Jahrhunderts 
erhie l t der Glücksel igkei tsbegr i f f  w ieder eine profane Bedeutung u n d 
eine pol i t ische Konnota t ion . So wurde i n Erneuerung des ph i losoph i -
schen Glückbegr i f fs  die vita  contemplativa  zur Voraussetzung des bonum 
individuale , w ie andererseits ba ld auch die vita activa  zur Begründung 

8 Joachim  Ritter,  Otto  H. Pesch  u. Robert  Spaemann, G lück , G lückse l igke i t , i n : 
Histor isches Wör te rbuch der Phi losophie, hg. v. Joach im Rit ter, Bd. I I I , Basel u. 
S tu t tga r t 1974, 679 - 707, h ier 679. 

9 Maximilian  Forschner,  G lück als erfül l tes Tät igsein. Z u m ar is tote l ischen K o n -
zept der Euda imon ia , in : ders., Übe r das G lück des Menschen: Ar istote les, Ep iku r , 
Stoa, Thomas von A q u i n , Kan t , Darms tad t 1993, I f f . 
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eines gemeinschaft l ichen Glückes diente. Stoische w ie epikureische Ele-
mente f inden sich i n den Def in i t i onen von Glück , chr is t l iche Vorste l lun-
gen werden schr i t tweise säkular is ier t . Während Gassendi i m Anschluß 
an E p i k u r das G lück i n der Schmerzlosigkei t des Körpers u n d i n der 
Ruhe der Seele sah, bestand für Descartes G lück i m tugendhaf ten u n d 
vernünf t igen Leben. Hobbes brach m i t der Idee der tranquillitas animi 
u n d best immte félicitas  als das andauernde Fortschrei ten von einer 
Begierde zur anderen. Fü r Pascal schl ießl ich lag das G lück i n Got t u n d 
i n der Verp f l i ch tung der Rel ig ion, den Menschen zur L iebe u n d dami t zu 
Got t zu erziehen. 

M i t der äl teren Naturrechts lehre gewann der Glücksbegr i f f  zugle ich 
sein „neuze i t l i ch staatsbestimmendes G e w i c h t 1 0 " zurück. 

Chr is t ian Wolf f def in ierte ganz i n der T rad i t i on der klassischen Lehre 
des summum bonum G lück als „Zus tand eines dauerhaf ten Fr iedens" 
durch ein vernunftgemäßes u n d tugendhaftes Handeln. D ie Über legung, 
daß die Menschen auch gemeinschaf t l ich ihre Glückse l igke i t befördern 
könnten, führ te auf Gesellschaft u n d Po l i t i k . D ie Wohl fahr t  der Gesell-
schaft, verstanden als „ungehinder ter For tgang i n Beförderung  des al lge-
meinen B e s t e n 1 1 " wurde zum Staatszweck der f rühen Neuzeit . 

I I . Das Recht auf Glück 

Für die A u f k l ä r u n g gehörte G lück , ähn l i ch w ie Tugend, zu den „aus 
sich selbst evidenten Begr i f fen 1 2 . " Das enthob sie jedoch n ich t der 
Schwier igke i t , I nha l t u n d Voraussetzungen des Glückes def in ieren zu 
müssen. Gemeinsam ist den zahlre ichen Abhand lungen über das Glück , 
daß dieses n i ch t mehr länger als Inha l t , sondern als Zus tand def in ier t 
wurde, der sich verschieden best immen ließ. Das G lück wurde zudem 
relativ. Der „Bezug von G lück u n d Wahrhei t v e r s c h w a n d 1 3 " . Es gab 
ke inen Untersch ied mehr zwischen einem wahren u n d einem eingebi lde-
ten Glück . D a r u m formul ier te  die Diderotsche Encyclopédie:  „Chacun 
n ' a - t - i l pas dro i t d 'être heureux selon que son caprice en déc idera 1 4?" I m 

10 Ulrich Engelhardt,  Z u m Begr i f f  der G lückse l igke i t i n der kamera l is t ischen 
Staatslehre des 18. Jahrhunder ts (J. H. G. v. Just i ) , i n : Z H F 8 (1984), 37 - 79, 
h ier 41. 

11 Christian  Wolf\  Ph i losoph ia pract ica, F r a n k f u r t / L e i p z i g  1738, § 3; z i t . nach 
Ritter,  Pesch  u. Spaemann, G lück (Anm. 8), 702. 

12 Werner  Schneiders,  G lück , in : ders., L e x i k o n der Au fk lä rung . Deu tsch land 
u n d Europa, München 1995, 165. 

13 Ritter,  Pesch  u. Spaemann, G lück (Anm. 8), 700. 
ι

4 Claude Courtepée,  Bonheur, in : Encyc lopédie ou d ic t ionna i re raisonné des 
sciences, des arts et des métiers. Par une société de gens de lettres, mis en ordre et 
pub l i é par D ide ro t et d 'A lember t , Bd. I I , Neufchâte l 1751, 322. 
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L ich te eines sensualist ischen Ansatzes konn ten sich G lück u n d Vergnü-
gen beispielsweise nu r quan t i t a t i v u n d n ich t länger qua l i t a t i v unter-
scheiden. G lück ließ sich n u n auch ka lku l ie ren, u n d die Suche nach 
G lück wurde zu einem technischen Problem, zu einem hedonist ischen 
K a l k ü l . Gegen die Reduk t ion des Glücks auf eine bloße Sub jek t i v i tä t , 
die auch dem Verbrechen e in Glücksgefühl unterste l len könnte, stand die 
Vorstel lung von einer von N a t u r vorgegebenen Harmon ie von Tugend 
u n d Glück , die für die Mehrhe i t der Au fk lä re r  galt . Sie waren von der 
Existenz einer na tü r l i chen Mo ra l überzeugt, i n deren Verw i r k l i chung der 
Mensch zugle ich sein G lück fände. Z u diesen na tü r l i chen Neigungen 
gehörte auch das Bedürfn is nach Gemeinschaft. D a m i t k a m den sozialen 
Neigungen ein höheres Gewich t zu als den p r i va ten Glücksgefühlen. Es 
bedurf te der Gesellschaft, u m das G lück der Menschen zu verw i rk l i chen . 
A u c h die Leidenschaften, so empfah l Ho lbach, sol l ten i n den Dienst 
dieser félicité publique  gestel l t we rden 1 5 . 

D ie Def in i t ionen von Glück , w ie sie die französische A u f k l ä r u n g ent-
wicke l te , waren v ie l fä l t ig u n d widersprüch l ich . I n ih ren Vorstel lungen 
f inden sich fast al le Ansätze aus der Geschichte der phi losophischen 
Glückstheor ien nebeneinander, oft waren sie i n einem Synkret ismus m i t -
einander verbunden. E ine w i r k l i c h systematische Untersuchung gab es 
n icht . Erst m i t K a n t k a m die Diskuss ion zu einem konsequenten Schluß, 
indem er Mora l i t ä t u n d Glückse l igke i t voneinander t r e n n t e 1 6 und ver-
deut l ichte, daß das G lück für e in vernünft iges Wesen n ich t das Z ie l einer 
i n sich schlüssigen Handlungsweise sein könne. „ G l ü c k als Zweck könne 
durch den Hande lnden gar n ich t erreicht werden, denn dieser bedürfe 
dazu der A l lw issenhei t , u m alle we i t läu f igen Folgen u n d Rückw i r kungen 
seiner Hand lungen übersehen zu können. Dieser Zweck könnte nu r 
durch die Na tu r selbst erreicht w e r d e n 1 7 . " 

Robert Mauz i hat i n seiner l i te ra turgeschicht l ichen Synthese über die 
Vie l fa l t u n d En t fa l t ung der Glückstheor ien sowohl die psychologischen 
Bedingungen als auch die Erscheinungsformen des Glücks behandelt . I n 
einem wei teren Versuch der Schemat is ierung unterschied er zwischen 
solchen Konzept ionen, die von Gefühlen w ie Ruhe, Vergnügen oder Le i -
denschaft ausgehen u n d solchen, die sich auf die Vernunf t  g ründen u n d 
G lück i n Relat ion zur Natur , zur Gesellschaft oder zur Tugend def in ie-
ren. Entscheidend fü r die jewei l ige Konkre t i s ie rung des Glücks wa r das 
Menschenbi ld der Autoren. D ie einen, w ie Helvét ius, or ient ier ten sich an 

15 Paul-Henri-Thierry  d'Holbach,  Système social, ou Pr inc ipes naturels de la 
mora le et de la po l i t i que , Bd. I , Londres 1773, 143. 

16 Maximilian  Forschner,  M o r a l i t ä t u n d Glückse l igke i t i n Kan ts Ref lexionen, i n : 
ders., Übe r das G lück (Anm. 9 ), 108. 

17 Ritter,  Pesch  u. Spaemann, G lück (Anm. 8), 704. 
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einer mater ia l is t ischen Konzep t ion u n d sahen die Suche nach dem Glück 
da rum i n der E r f ü l l ung der Bedürfnisse u n d Begierden. D ie anderen, w ie 
Rousseau, hu ld ig ten einem ethischen Humanismus u n d sahen i n der 
Tugend die Real isat ion des Glücks. Viele schwankten zwischen beiden 
Posit ionen. Ebenso entscheidend war die Or ient ie rung an einem op t im i -
stischen oder pessimist ischen Menschenbi ld. D ie Opt imis ten g laubten 
daran, daß der Mensch g lück l i ch werden könne, wenn er sich nu r an die 
Gesetze der Vernunf t  oder der N a t u r hielte. I n der zwei ten Jahrhunder t -
häl f te veränderte sich die Ausprägung dieser opt imis t ischen E inste l lung: 
n ich t mehr Mora l u n d Vernunf t  begründeten das Glück, sondern eine 
mystische Vorste l lung von Natur. A u c h die Begierden wurden als Bed in -
gungen des Glücks i m letzten D r i t t e l des Jahrhunderts immer stärker 
zurückgewiesen u n d unter dem E ind ruck von Rousseau durch die 
Tugend ersetzt. D ie conditio  humana wa r n u n n ich t von der Na tu r 
abhängig, sondern vom Menschen selbst u n d seinen Vergesellschaftungs-
formen. D ie Ve rw i r k l i chung des Glückes konnte fo lg l ich zum K r i t e r i u m 
für die Beur te i lung von Gesellschaften u n d Staaten werden. 

A l l e gingen davon aus, daß der Mensch geschaffen  wäre, u m g lück l i ch 
zu sein, auch wenn sich die De f i n i t i on von G lück ganz verschiedenen 
Kon tex ten zuordnete. Gerade das machte das Thema G lück zu einem 
Schlüsselbegriff ,  der sowohl Fragen der Mora l w ie der Po l i t i k , der psy-
chischen Kons t i t u t i on des Menschen w ie seines Denkens be rüh r te 1 8 . Was 
den unterschiedl ichen Konzepten gemeinsam war, das wa r ihre Re la t iv i -
tä t , waren ihre Widersprüche. Oft f ie len die Best immungen des Glücks 
zudem sehr vage u n d wen ig or ig ine l l aus. 

Montesquieu verstand das G lück als den Moment der Zufr iedenhei t , 
„ quand nous ne voudr ions pas changer pour le non -ê t re 1 9 . " Andere Def i -
n i t i onen waren präziser, aber dogmat isch auf einzelne Determinanten 
bezogen. Der Marqu is d 'Argens sah i n der Eigenl iebe, i n der Vernunf t 
u n d einem unbest immbaren Gefühl , das a l lem Übe l widerstrebte, die 
Wurze ln des Glücks, das für i h n w iederum i n einem Zustand des Fre i -
seins von a l len Le iden u n d Übe ln l a g 2 0 . Madame du Châtelet sah die 
Garant ie des Glücks i n der Befre iung von al len Vorurtei len, i n der 
Tugend u n d i m Wohlverhal ten sowie i m guten Geschmack u n d i n den 
Leidenschaften. Vol taire u n d m i t i h m die Enzyk lopäd is ten sahen das 
G lück als eine „sui te des p la is i rs" . Voltaire def inierte plaisir  als „sent i -

1 8 I n diesem Sinne Guillaume  Dubois de Rochefort,  H is to i re c r i t i que des op in -
ions des anciens et des systèmes des phi losophes sur le bonheur. Discours p r é l i m i -
naire, Paris 1778, V I I . 

19 Montesquieu,  Mes Pensées, in : ders., Œuvres complètes, hg. v. A n d r é Masson, 
Bd. I I I , Paris 1955, 994. 

20 Jean-Baptiste  d'Argens,  Discours sur le bonheur de la vie, Bd. I , L a Haye 
1755, 327. 
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ment agréable". Andere Au to ren or ient ieren sich eher an der Vorste l lung 
von der tranquillitas animi . 

Zwischen den verschiedenen Bewußtseinslagen, die sich meist i n der 
Fo rm von A n t i n o m i e n gegenüberstanden, so etwa als Gegensatz von 
Ruhe u n d Bewegung, von Vernunf t  u n d Gefühl , von I n d i v i d u u m u n d 
Gesellschaft, suchten die philosophes  eine Synthese, sei es i n Gestalt 
eines gedachten Gleichgewichts oder einer Mi t te l lage zwischen den 
extremen Gegensätzen, sei es durch die Vorste l lung einer perfekten 
Log i k u n d Harmon ie etwa zwischen I n d i v i d u u m und Gesellschaft. I n der 
Encyclopédie  heißt es: „No t re bonheur le p lus par fa i t  dans cette vie n'est 
donc [. . . ] q u ' u n état t ranqu i l l e semé çà et là de quelques p la is i rs qu i en 
égaient le f o n d 2 1 . " Lag fü r D idero t das G lück i n der Nähe der Ekstase, 
suchte der Marqu is d'Argens das G lück i n der Mäßigung der Begierden, 
u m eine innere Harmon ie herzustel len. Fü r Montesquieu w a r das G lück 
ein état  intermédiaire  zwischen der Bewegung der Leidenschaften u n d 
der Stagnat ion der Ruhe. A u c h chr is t l iche Moral is ten, w ie der Abbé de 
Gourcy, p läd ier ten für eine mi t t le re Lösung zwischen Ruhe u n d Vergnü-
gen. Dagegen verte id igte Vol ta i re die Zerstreuung, i n der er die Quelle 
der sozialen A k t i v i t ä t e n sah. A u c h für Ho lbach waren die Leidenschaf-
ten die e igent l ichen Tr iebkräf te,  vergleichbar der Schwerkra f t  oder dem 
Magnet ismus i m Universum. Sie könne man n ich t verbannen, sondern 
müsse sie ausbalancieren. Nicolas Bergasse wo l l t e dabei den passions 
sociales  die Supremat ie gewähren, u n d Ho lbach empfahl die Le iden-
schaften i n den Dienst der félicité publique  zu stellen. 

A l l e Spannungen zwischen ind iv idue l len Interessen u n d sozialen 
Bedürfnissen f inden ih ren Ausgle ich: e inmal durch die Annahme einer 
na tü r l i chen Soz iab i l i tä t , die fü r die Aus r i ch tung ind iv idue l le r Neigungen 
auf die Forderungen einer al lgemeinen Harmon ie sorgt; zum anderen 
durch die Vorstel lung eines Vergesellschaftungsprozesses,  der i n d i v i d u -
elle Ansprüche i n sozialen Erfordernissen  aufgehen läßt. So regeln sich 
i n der Gesellschaftslehre der Phys iokraten die Spannungen zwischen 
dem G lück des Ind i v iduums u n d dem der Gesellschaft von selbst, da die 
natür l i che soziale Ordnung al le pa r t i ku la ren Interessen mi te inander ver-
b inde u n d bündele. D ie andere Lösung ist die von Rousseau, der den 
citoyen  nach dem Prozeß der Vergesellschaftung n ich t mehr m i t Proble-
men des isol ier t lebenden Menschen konf ron t ie r t  sieht u n d i n der cité 
ideale  eine Iden t i tä t von ind iv idue l len u n d ko l l ek t i ven Interessen 
ann immt . 

Bei al ler Recht fer t igung des Vergnügens u n d der Leidenschaften, die 
regul ierende Rol le der Vernunf t  u n d der Na tu r b le ib t dominant . D ie Ver-
nun f t beschreibt die Techniken des Glücks u n d zeigt den Weg, den 

21 Courtepée , Bonheur (Anm. 14 ), 322. 

12 Zeitschrift  für Historische Forschung, Beiheft 21 
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Gefahren der Leidenschaften zu ent r innen u n d eventuel le Abwe ichungen 
zu korr ig ieren. D ie Au fk lä re r  g laubten an die These des 16. Jahrhunderts 
von der prästab i l is ier ten Harmon ie von Tugend u n d Glück. „ L e p la is i r 
na i t du sein de la ver tu " , heißt es i n der Encyclopédie 22. Dah in te r steht 
die Vorste l lung von einer na tü r l i chen Mora l , i n deren Beachtung der 
Mensch zugle ich sein G lück f indet. M i t der Annahme solcher na tür l i cher 
sozialer Neigungen w i r d die No twend igke i t umgangen, die U n t e r d r ü k -
k u n g der Neigungen als Voraussetzung für die Soz iab i l i tä t ins Auge zu 
fassen. A u f diese Weise k a n n die félicité publique  als M a x i m i e r u n g al ler 
p r iva ten Glücksgefühle verstanden werden. 

A u c h Rousseau sieht das eigene G lück als Z ie l menschl ichen Handelns. 
I n der Bes t immung des Glücks aber grei f t  er auf den t rad i t ione l len Begri f f 
des „wahren G lücks" zurück, das ein harmonisches Verhäl tn is von I n d i v i -
d u u m u n d Gesellschaft u n d dami t die E inhe i t des Menschen m i t sich 
selbst als Bed ingung u n d Z ie l von G lück voraussetzt. Lag die Glücksel ig-
ke i t des ursprüng l ichen Menschen i m bloßen Sinnengenuß, so muß der 
Mensch i n der z iv i l i s ier ten Gesellschaft, deren En t fa l t ung zugle ich den 
Verlust des ursprüng l ichen Glückes des na tü r l i chen Menschen bedeutete, 
sich die Glückse l igke i t durch Vers i t t l i chung verdienen. Dazu braucht er 
die Unters tü tzung der organisierten Gemeinschaft. „Je ne pouvais être 
heureux que de la fé l ic i té p u b l i q u e 2 3 " . Gemeinwesen und s i t t l i che I n d i v i -
duen s ind wechselseit ig aufeinander angewiesen. Erst die Gemeinschaft 
ermögl icht die Besinnung auf die Tugend u n d liberté  morale.  I n Rousseaus 
D i a l e k t i k des Glücks verb inden sich T rad i t i on und M o d e r n i t ä t 2 4 . 
Zug le ich w i r d dami t das Streben nach G lück wieder po l i t is ier t . 

M i t Rousseau t reten die sozialen u n d po l i t ischen Bedingungen des 
Glücks stärker i n den B l i ck , nachdem i n der aufk lärer ischen  Ref lex ion 
der ersten Hä l f te des Jahrhunderts das G lück vor a l lem als Fäh igke i t der 
Seele u n d n ich t als Reflex von äußeren Bedingungen gesehen wurde. 
Rousseaus Mode l l einer organisierten Gemeinschaft, i n der das ko l lek t i ve 
G lück ve rw i r k l i ch t werden kann, wo das G lück des Einze lnen aus dem 
Glück al ler erwächst, s ind Genf u n d die Schwe iz 2 5 : „ L e bien-être, la f ra-
terni té, la concorde y disposent les coeurs à s 'épanou i r 2 6 . " I n seiner 
Beschreibung einer bäuer l i ch -handwerk l i chen Welt m i t geringer Arbe i ts -

22 Ebenda. 
23 Jean-Jacques Rousseau, Rêveries d u promeneur sol i ta ire. Septième prome-

nade (1782), hg. v. H e n r i Roddier, Paris 1960, 94; z i t . nach Trénard,  H is to i re 
sociale (Anm. 3 ), 435. 

24 Jean-Pierre  Boon, T rad i t i on et modern i té chez Jean-Jacques Rousseau. L a 
thémat ique d u bonheur, in : Romanic Review 64 (1973), 32 - 37. 

25 Vgl . Iring  Fetscher,  Rousseaus po l i t i sche Phi losophie. Z u r Geschichte des 
demokrat ischen Freihei tsbegri f fs,  Neuw ied 1968, 225. 

26 Rousseau, Rêveries (Anm. 23), 130. 
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te i lung, m i t ind iv idua l is t i schen u n d freihei ts l iebenden Eigentümern, 
vol ler Harmon ie u n d Se lbs tverw i rk l i chung zeichnet Rousseau den 
Zus tand eines bonheur  collectif,  der zum sozialen Mode l l fü r seine repu-
b l ikan ischen Verfassung w i rd . D a m i t n i m m t er die aurea mediocritas  der 
A n t i k e wieder auf u n d macht sie als heureuse  médiocrité  zu einem pole-
mischen Gegenbi ld gegen die ar is tokrat ische Gesellschaft u n d die Apo lo -
gie des Luxus . 

M i t Rousseau hat te das Ideal der heureuse  médiocrité  i n der zwei ten 
Hä l f te des 18. Jahrhunderts K o n j u n k t u r 2 7 . Médiocrité  u n d vertu  waren 
die Grundlage des bürger l ichen Glücks. E i n G lück des juste  milieu.  D ie 
Idee der médiocrité  bedeutete die soziale Umsetzung des Konzepts der 
Ruhe, das zu den Grundbed ingungen des ind iv idue l len Glücks gehörte. 
Helvét ius sah das Ung lück der Menschen i n der zu großen Ungle ichhe i t 
der Güter u n d i n dem Kont ras t zweier Klassen, der Reichen u n d der 
Armen, begründet und erwartete von einer gesel lschaft l ichen Neuord-
nung einen Ausgle ich zwischen A r m u t u n d Reichtum. M a b l y betrachtete 
die extremen sozialen u n d mater ie l len Gegensätze als unvere inbar m i t 
dem Glück . Das war zusammen m i t einem Leben nach den Grundsätzen 
der Phi losophie nu r i m Zus tand der aurea mediocritas  mögl ich : „C'est 
dans l 'é tat heureux de la médiocr i té qu 'on peut, sans beaucoup d'efforts, 
se former  à la ph i l osoph ie 2 8 . " 

Médiocrité  und frugalité  werden immer wieder als soziale Bedingungen 
des Glücks genannt - u n d dies i n einer Ze i t steigender Preise u n d eines 
ökonomischen Aufschwunges. Das Land leben als Quelle der Friedens 
u n d der E r fü l l t he i t  fungier t  als Gegenbi ld der Stadt u n d des höf ischen 
Lebens, f re i l i ch immer i n einer ideal is ier ten Fo rm aus der Perspekt ive 
der Stadt : die Schäferszene als Schmuck des Salons. Daneben g ib t es 
f re i l i ch auch Hinweise darauf,  daß A r m u t al le edlen Glücksgefühle zer-
stört: Mercier konstat ier t das E lend der Handarbei ter , das keine Glücks-
gefühle aufkommen lasse. Andere Au to ren beklagen, daß die A rmen das 
Verbrechen zum Beruf gemacht haben u n d das Volk n ich t g lück l i ch sein 
kann, w e i l dies einen best immten Geisteszustand voraussetze. 

Doch das Spek t rum der mögl ichen sozialen Best immungen von G lück 
re icht von der Prok lamat ion der heureuse  médiocrité  einerseits bis zur 
Verte id igung der sozialen Ungle ichhe i t u n d des Luxus auf der anderen 

27 Vgl . Hans-Ulrich  Thamer,  Revo lu t ion u n d Reak t ion i n der f ranzösischen 
Soz ia l k r i t i k des 18. Jahrhunder ts . L ingue t , Mably , Babeuf, F rank fu r t  a .M. 1973, 
243 ff. 

28 Gabriel  Bonnot de Mably, Pr inc ipes de mora le (1784), i n : ders., Œeuvres com-
plètes, 15 Bde., Paris 1794 - 95, h ier Bd. 10, 365; vgl . Hans-Ulrich  Thamer,  M a b l y 
u n d die An t i -Phys iok ra ten . Z u r Amb iva lenz der Modern is ie rung, in : Neue Wege 
der Ideengeschichte. Festschr i f t  fü r K u r t K l u x e n z u m 85. Geburtstag, hg. v. 
F r a n k - L o t h a r K r o l l , Paderborn 1996, 199 - 216. 

12* 
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Seite. Fü r Turgot ist Ung le ichhe i t ke in Ung lück , sondern für die Mensch-
hei t förder l ich  u n d durch Le is tung gerechtfert igt.  D ie Ung le ichhe i t ist 
fü r i h n „ u n bonheur pour les hommes, un b ienfa i t de celu i qu i a fa i t 
avec autant de bonté que de sagesse tous les éléments qu i entrent dans la 
composi t ion du coeur h u m a i n 2 9 . " A u c h fü r Ho lbach ist die soziale 
Ungle ichhe i t Voraussetzung für die E rha l t ung der Gesellschaft u n d des 
Glücks: „Cet te inégal i té est juste, parce qu'el le est fondée sur le bu t 
invar iab le de la société, je veux di re sur sa conservat ion et son bon-
h e u r 3 0 . " I n diesem Sinne w i r d auch der Luxus gerechtfert igt ;  er d ient 
der Bef r ied igung der Bedürfnisse u n d ist nach Voltaire, seinem entschie-
dendsten Apologeten, Ausweis des Glücks. 

I I I . Für eine Sozialgeschichte des Glücks 

Ganz sicher spielen bei der Bes t immung des Glücks persönl iche Er fah-
rung u n d sozialer Status des Autors eine Rolle. So kann die entschlos-
sene Verte id igung des Luxus durch Vol taire u n d Ho lbach n ich t unabhän-
gig von deren sozialer Ste l lung u n d mater ie l ler S i tua t ion gesehen 
werden. Doch vor der Annahme einer s implen sozio-ökonomischen 
Widerspiegelung ist zu warnen. Sozialer Status u n d mater ie l ler Wohl -
stand s ind n ich t eo ipso Grundlage fü r eine best immte Konzep t ion von 
Gesellschaft u n d Glück . A u c h die Verfechter  der heureuse  médiocrité 
gehörten te i lweise den führenden sozialen Gruppen an. 

D ie Zuschre ibung verschiedener Aspekte des Glücksbegrif fes  zu be-
s t immten sozialen Gruppen u n d ih ren Wert- u n d Verhal tensmustern 
bereitet m i t h i n Schwier igkei ten. S icher l ich ist die aurea mediocritas  eine 
Konzept ion, die bürger l ichen Le i tvors te l lungen u n d auch einem bürger l i -
chen Glücksbegr i f f  entspr icht ; aber sie berühr t sich auch m i t handwerk -
l ich-p lebej ischen Vorstel lungen, die s ich aus dem Zun f t i dea l von Ehre 
u n d Nahrung ablei ten, u n d als pol i t isches Konzept eines état  intermé-
diaire  wa r sie auch dem adl igen Par lamentspräsidenten Montesquieu 
n ich t vö l l i g fremd. D ie Zuwe isung zu einer bürger l ichen Glücksvorste l -
l ung w i r d erst plausibler, wenn sich eine deut l iche ,Schnit tmenge' von 
kompat ib len , verwandten Wertmustern ergibt. Dazu gehört das idy l l ische 
B i l d einer bürger l ichen Fami l ie , i n der i m häusl ichen Bereich Harmonie, 
F römmigke i t , Gehorsam der Kinder , M i l de des Hausvaters u n d die 
Un te rwer fung  der Ehefrau best immend sind, i m Bereich von Hande l u n d 
A rbe i t die kreat iven u n d leistungsbezogenen Elemente betont werden. 

29 Anne-Robert  Turgot,  Le t t re à Madame de Graf f igny  sur les „Le t t res péruv ien-
nes" (1751), in : ders., Œuvres complètes de Turgot , hg. v. Eugène Daire, Bd. 2, 
Paris 1844, 785f. 

30 Holbach,  Système social (Anm. 15), Discours, § 39. 
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D ie Recht fer t igung des Handels als einer gewinnbr ingenden u n d dem 
Wohle der Gesellschaft förder l ichen  Betä t igung durchzieht das Denken 
des Jahrhunderts, u m an seinem Ende die Grundlage fü r e in gestärktes 
bürgerl iches Selbstbewußtsein zu b i lden. So hat te schon Savary i n 
seinem Parfait  négociant , der 1675 zum ersten M a l u n d danach immer 
wieder aufgelegt worden war, den Hande l als Quelle des Wohlstandes 
u n d Wohl tä ter der Menschhei t dargestel l t u n d die besonderen Tugenden 
des Kaufmannes herausgestel l t : „une bonne imag ina t ion " u n d ein „ tem-
pérament for t  et r o b u s t e 3 1 " . A u c h die Würde u n d die Ehre, die e in 
erfolgreiches  Handelsgeschäft m i t s ich brächte, vergaßen weder Savary 
noch seine Nachfolger de Sacy u n d Lorde lo t zu erwähnen. Dieser hat te 
die häusl ichen u n d beruf l ichen Tugenden des Kaufmanns gelobt, „une 
pa ix solide et permanent dans les fami l les" sei eine Grundvoraussetzung 
fü r häusliches G l ü c k 3 2 . 

I m Laufe des Jahrhunder ts verstärkte sich das Selbstbewußtsein des 
Handelsbürgers. I n der Noblesse commerçante  des Abbé Coyer (1756) 
w i r d der Hande l als eine Wissenschaft, als eine auch dem Ade l gemäße 
Beschäf t igung dargestel l t , welche die „g randeur des rois et le bonheur 
des peuples" s ichere 3 3 . Wer daran zweifele, daß der Hande l G lück 
br inge, dem empf iehl t der Abbé einen B l i c k auf den Re ich tum der H a n -
delsstädte Lyon, Bordeaux, Nantes und Marse i l l e 3 4 . A m Ende des Jahr-
hunderts ist der Bürger endgü l t ig davon überzeugt, daß sein G lück das 
Äqu iva len t fü r seine Leis tungen darstel le u n d daß er das r ich t ige Gle ich-
gewicht zwischen Genuß u n d Tugend gefunden habe. Der Négociant 
patriote  von 1784, der einem K a u f m a n n Bedos zugeschrieben w i r d , 
spr icht von einem „humanisme commerc ia l " u n d en tw icke l t eine E t h i k 
des Kaufmannes, die von der Freude an seiner A rbe i t und der Recht fer t i -
gung des Bürgers durch seine A rbe i t überzeugt ist u n d daraus seine 
Würde u n d seinen Anspruch auf Fre ihei t ab le i t e t 3 5 . Der Anonymus resü-
mier t seine Vorste l lung von bürger l icher Mora l : „Trois choses donnent la 
d is t inc t ion au négociant: la bonne foi, le t rava i l assidu et le pa t r io -
t i s m e 3 6 . " Prof i t u n d G lück s ind fü r den Bürger e in gött l iches Recht u n d 
b i l den die Entschäd igung für seine nutzbr ingenden Ak t i v i t ä ten . Denn 

31 Jean Savary, Le Par fa i t  Négociant , Paris 1713, 29; z i t . nach Mauzi, L' idée d u 
bonheur (Anm. 1), 279f. 

3 2 Benique Lordelot,  Les Devoi rs de la v ie domest ique par u n père de fami l le , 
1706; z i t . nach Mauzi,  L ' idée d u bonheur (Anm. 1), 280. 

3 3 Gabriel-François Coyer,  L a noblesse commerçante, Londres 1756, 107. 
S4 Ebenda, 25. 
3 5 Anonym,  Le Négociant pat r io te , ouvrage u t i l e aux négociants, armateurs, 

fabr icants et agricoles, par u n négociant q u i a voyagé, A m t e r d a m 1784, z i t . nach 
Mauzi,  L ' Idée d u bonheur (Anm. 1), 284f. 

56 Négociant pa t r io te (Anm. 35), 250. 
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der Kau fmann oder Fab r i kan t ist der „neue A t l as " , der auf seinen Schul -
te rn die moderne Welt t rägt . 

Diese Grundmuster bürger l icher M o r a l u n d Glücksvorste l lungen s ind 
dieselben w ie am An fang des Jahrhunderts, nu r daß sie n u n n ich t mehr 
chr is t l i ch leg i t im ier t werden. N u n aber k o m m t der Anspruch auf eine 
soziale Führungsro l le h inzu, die sich a l le in auf die geleistete A rbe i t u n d 
die bürger l iche Tugend gründet , den Grund lagen des Glücks. 

Wor in besteht n u n das G lück des Adels? Fü r den Abbé Coyer dar in , 
daß sich der Ade l der Mo ra l u n d Lebensführung des Kaufmanns 
anschließt. Der Ade l solle sich am Vorb i l d der Bürger or ient ieren, die i h r 
G lück i m Hande l fänden u n d dami t zum Wohl des Gemeinwesens be i t rü -
gen. Dadurch böte sich dem Ade l die Chance, zu Re ich tum zu kommen 
u n d seine soziale Macht zu befestigen, auch den r i ch t igen Ehepartner zu 
f inden. A u c h für andere Autoren, die i n der Ze i t der Jahrhunder tmi t te 
Ratschläge fü r die Erz iehung u n d wissenschaft l iche Ausb i l dung des 
jungen Ad l i gen geben, ist der Gedanke des Glücks u n d der Le is tung 
maßgebend3 7 . Das G lück ist e in Recht aller. 

Z u r Sozialgeschichte der Ideen gehört schl ießl ich die Frage nach der 
Verbre i tung eines Ideenkonglomerats. Das Thema des Glücks wa r Gegen-
stand von Preisfragen  einiger Akademien u n d gelehrter Gesellschaften; 
es war Thema von l i terar ischen Produk ten der scriptores  minores  w ie 
der Zei tschr i f ten. Do r t spiegelten sich, meist i n vereinfachter  Form, die 
großen Hypothesen über das G lück uzw. i n a l len Var ianten: sensual ist i -
sche Posi t ionen wurden ebenso vertreten w ie die Beru fung auf das 
Natur recht ; aber auch die Idee der Mäßigung u n d des inneren Gleichge-
wichts , des Ausgleichs zwischen Begierden u n d Tugend, bis h i n zur Idee 
der heureuse  médiocrité.  A m Ende des Jahrhunderts wu rden die Er fah-
rung sozialer Tugenden u n d Werte, w ie Freundschaft  u n d Liebe, als 
Inbegr i f f  von G lück u n d als Geschenk der N a t u r betrachtet u n d propa-
g i e r t 3 8 . 

E ine andere Fo rm der Verbre i tung waren die Buchbesprechungen, w ie 
sie sehr häuf ig i n dem Journal  de Trévoux  zu f inden waren. Do r t ver-
band sich die Präsentat ion einer neuen Schr i f t  oft m i t der K r i t i k an der 
Säku lar is ierung der Idee des Glücks, am falschen Begri f f  von G lück u n d 
an den dami t ve rknüp f ten leeren Versprechungen. So monier te man 1767, 
daß man t rotz der in tens iven Speku la t ion der Phi losophen über das 
G lück u n d die Vergnügungen doch wen ig For tschr i t te i n dem Wissen 

3 7 Vgl . Chevigny, La science des personnes de la Cour, de l 'épée, de la robe 
(1706); Nicolas  Boudoin,  De l ' éduca t ion d ' u n jeune seigneur (1728); Jean-Baptiste 
Duchesne, L a science de la jeune noblesse (1747). 

38 Vgl . dazu die Beispiele u n d Über legungen von Trénard,  H is to i re sociale 
(Anm. 3), 442ff. ,  d ie einer Ver t ie fung u n d Wei te r führung  bedürfen. 
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vom wahren G lück gemacht habe. Den t ieferen G r u n d dafür sah das 
Journal  de Trévoux  i n dem Verlust an Rel ig iosi tät , die n ich t durch säku-
lar is ier te Mora l V o r s t e l l u n g e n ersetzt werden k ö n n t e 3 9 . 

IV. Das Glück der Nation 

Neben der i nd iv idue l len Suche nach dem G lück u n d deren zunehmen-
der Verf lechtung m i t soziopol i t ischen Bedingungen, bis h i n zu den K o n -
zepten eines bürgerschaf t l ichen  Lebens i n einer organisierten Gemein-
schaft, hat das 18. Jahrhunder t die félicité publique  zu einem großen 
Thema gemacht, d .h . den „é ta t de bonheur d 'une nat ion, q u i résulte de 
son aisance et de sa l i b e r t é 4 0 . " D iente die Sicherung von Gesetz u n d 
Ordnung, von Hande l u n d Wohls tand der Recht fer t igung eines „ b o n 
gouve rnemen t 4 1 " , so wurde ba ld i n der französischen Diskuss ion die 
Verw i rk l i chung des Glückes zum kr i t i schen Maßstab zur Beur te i lung 
einer Herrschaf tspraxis  u n d zur Recht fer t igung des Bedürfnises nach 
Veränderung. 

D ie Encyclopédie  méthodique zähl te noch e inmal die Merkma le einer 
guten Staatswir tschaf t  auf, die zur Leg i t ima t i on absolut ist ischer Her r -
schaft gehörten. Zuerst „une subsistance abondante et saine" als „une 
des premières bases de la fé l ic i té pub l ique . " D a n n die Förderung des 
Gewerbes, aber n ich t mehr i m Sinne einer merkant i l i s t i schen Po l i t i k 
m i t einer strengen Reglementierung, sondern einer größtmögl ichen Fre i -
hei t des Gewerbes. „ L e mei l leur moyen, pour at te indre ce bu t , est peut -
être de laisser à la l iber té d ' indus t r ie tou t l 'essor dont elle est capable, 
en ne faisant in terven i r les l o i x de pol ice que dans ce q u i peut être 
u t i le à la conservat ion de la propr iété, de la l iberté, de la t r anqu i l l i t é 
de toutes les classes d 'ouvr iers et d 'a r t i sans 4 2 . " K e i n Zwei fe l , die Idee 
des Wir tschaf ts l iberal ismus,  w ie sie von den Phys iokraten vertreten 
wurde, hat te sich i m wi r tschaf tspo l i t ischen D iskurs durchgesetzt. 
Dazu gehörte auch die Forderung, daß man unsinnige Pr iv i leg ien u n d 
Gesetze, die i m Widerspruch zum Gedanken des For tschr i t ts u n d des 
ind iv idue l len Glücks standen, abschaffen  sollte. Das Konzept eines 
w i r tschaf t l i chen L ibera l ismus unterschied die französische S i tua t ion 
von der deutschen. 

I m Topos der Glückse l igke i t hat te sich i n der deutschen Kamera l i s t i k 
zwar auch die al lgemeine Tendenz zur Säkular is ierung der Lebens- u n d 

39 Journa l de Trévoux, Nov. 1767, 257f. 
40 A r t . „Fé l i c i té p u b l i q u e " , in : Encyc lopédie méthod ique, ou par ordre de mat iè -

res. Jur isprudence, Bd. X , Paris 1791, 169 - 192, h ier 169f. 
41 Ebenda. 
42 Ebenda. 
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Staatszweckvorstel lungen verdichtet , aber sie wa r verbunden m i t der 
Vorstel lung von einer Steigerung staat l icher Wohl fahrtskompetenz. I n 
der Regierungslehre des aufgeklär ten Absolu t ismus lag das treibende 
Moment al ler pol i t isch-sozia ler Vereinigung i m Streben nach „gemein-
schaft l icher G lückse l igke i t " , w ie dies i n fast stereotyper Wiederho lung 
genannt w u r d e 4 3 . I n der Wohl fahr t  des Gemeinwesens wurden i n d i v i d u -
elle Interessen und Staatsbedürfnisse als kongruent betrachtet , auch 
wenn dieses Gegenseit igkei tsverhäl tnis von Fürst u n d Unter tanen der 
Abs icherung durch weise Gesetze bedurf te u n d n ich t etwa, w ie i n der 
l ibera len D o k t r i n , sich gleichsam von selbst herstel l te. U m Vo l lkommen-
hei t und irdisches G lück zu erreichen, werden mater ie l le Bedingungen 
angenommen, auf die e in „vernünf t iges Volk, dem seine Glückse l igke i t 
am Herzen l i eg t " n i ch t verz ichten kann : genannt werden die innere u n d 
äußere Sicherhei t , eine vernünf t ige Freihei t , Rechtssicherheit u n d die 
Sicherung der Subsistenz durch eine b lühende Staats- u n d Vo lksw i r t -
schaft. 

D ie Entscheidung über I nha l t u n d M i t t e l „wahre r G lückse l igke i t " l iegt 
bei der Obr igke i t , die auch ihre Erz iehungskompetenz auf die Sicherung 
des Glücks gründen kann. Daß diese Zweckbes t immung des Staates, 
näml i ch die Hers te l lung von Glücksel igke i t , der po l i t ischen W i r k l i chke i t 
entspräche, haben die Theoret iker der guten  Policey  w ie Just i f re i l i ch 
n ich t angenommen: „Wenn man von m i r verlangte, i ch sol l te erweisen, 
daß die Glückse l igke i t der Unter tanen a l lentha lben der Haup tzweck von 
den Maßregeln der Regenten wäre, so würde i ch diesen Erweis für so 
schwer hal ten, daß i ch l ieber a l lerunter tänigst b i t t en wol l te , diese A rbe i t 
einem anderen auf zu t ragen 4 4 . " 

Verbunden m i t dem Konzept der Glückse l igke i t als Staatszweck war 
die aufklärer ische  Grundvors te l lung von der Machbarke i t des Glückes, 
die w i r noch ausgeprägter i n der französischen L i t e ra tu r f inden, wo die 
Suche nach dem Glück a l lmäh l i ch zu einem technischen Problem gewor-
den war. 

D ie Vorste l lung von der Sicherung des Glückes der Unter tanen f indet 
sich ebenso i m pol i t ischen Denken des französischen Absolut ismus, meist 
verbunden m i t dem Postulat der tranquillité.  Dabe i t ra t an die Stel le der 
Z ie lgruppe der Unter tanen zunehmend die Vorste l lung vom bonheur 
public  bzw. dem bien général  als einem abst rakten Staatszweck 4 5 . 

43 Vgl . Engelhardt,  G lückse l igke i t (Anm. 10), an dessen begr i f fsgeschicht l icher 
Un te rsuchung sich die fo lgenden knappen, exkursar t igen Aus führungen or ient ie-
ren. 

44 Johann Heinrich  Gottlieb  von Justi,  N a t u r u n d Wesen der Staaten als die 
Quel le a l ler Regierungswissenschaften u n d Gesetze (1755), Neudr. Aa len 1969, 
73f. ; z i t . nach Engelhardt,  G lückse l igke i t (Anm. 10), 67. 

45 Gaspard de Real  de Corban,  L a science de gouvernement, 8 Bde, Paris 1760. 
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Seit den 1770er Jahren wurde bonheur public  i n Verb indung m i t nation 
gebraucht, der K ö n i g als bloßer mandataire  der Na t i on i n ih rem Inter-
esse nach Fr ieden u n d G lück gesehen. „ L e pr iv i lege des rois n'est fondé 
que sur l ' au to r i té de la na t ion qu ' i l s exercent et n 'a pour objet que son 
b o n h e u r 4 6 . " Der Leg i t imat ionsver lus t der absoluten Monarch ie hat te e in-
gesetzt. 

N u n s ind es die N a t i o n oder die Ind iv iduen , die nach einer po l i t i sch-
sozialen Ordnung verlangen, i n der die Mög l i chke i ten für e in selbst tät i -
ges g lückl iches Leben der I nd i v i duen ebenso gewährleistet s ind w ie fü r 
das G lück der Gesellschaft. 

Das Recht auf G lück wurde schl ießl ich i n der vor revo lu t ionären Per i -
ode zu einer zentralen Forderung. D ie Vorste l lung vom G lück b i ldete 
eine Grundlage des Patr io t ismus u n d der Pol i t is ierung. Der A u t o r eines 
Avis  des bons Normands  à leurs  frères  tous les bons Français  (1788) for-
mul ier te das so: „C'est de votre bonheur de celu i de votre postéri té, de 
l 'honneur et du salut de la France q u ' i l s 'agi t . " E i n Pat r io t is t der, der 
alles für das Wohl Frankre ichs t u t u n d der von der Überzeugung getra-
gen ist, daß das G lück i n einer geeinten Na t i on real is ierbar ist. 

„Les membres d ' un E ta t ne doivent être divisés par les classes d is t inc-
tes et séparées d ' intérêts; r ien n'est plus contra i re à l ' un ion , à la pa ix , à 
l 'égal i té qu i do i t regner entre eux, et au bonheur n a t i o n a l 4 7 . " I m Namen 
des bonheur  général  werden i n der revo lut ionären Pub l i z i s t i k dann die 
Abschaf fung  von Pr iv i leg ien einzelner Provinzen u n d Vere inhei t l ichung 
der Na t i on gefordert  w ie die En te ignung der Kirchengüter , die Reorgani-
sat ion der Wir tschaf t . 

V. Revolution und Glück 

M i t der pat r io t ischen Begeisterung wurden die Glückserwar tungen 
realer; es eröffnete  sich die Hof fnung  auf Ve rw i r k l i chung des Traums 
vom Glück , w ie er durch die Au fk lä rungs l i t e ra tu r  genährt worden war. 
„ M o n âme sensible s'est enflammée en contemplant la perspective de 
bonheur qu i s'ouvre pour la na t i on " , schrieb Jean Démeunier 17894 8 . Der 
Jakobiner François Robert forderte  1792 dazu auf, die Sicherung des 

46 Mémoires secrets pour servir à l 'h is to i re de la répub l ique des lettres en 
France depuis 1762 jusquà nos jours, hg. v. Lou is Pet i t de Bachaumont u. P idansat 
de Mai rober t , 36 Bde., L o n d o n 1777 - 89, h ier Bd. 21, 291f. z u m 18. November 
1771. 

47 Z i t . nach Trénard,  H is to i re sociale (Anm. 3), 447. 
48 Jean Ν. Démeunier,  Avis aux députés q u i do ivent représenter la na t i on dans 

l 'assemblée des Etats généraux, o.O. 1789; z i t . nach Werner Giesselmann,  D ie b r u -
mai r ian ische El i te . K o n t i n u i t ä t u n d Wandel der französischen Führungssch ich t 
zwischen Anc ien Régime u n d Ju l imonarch ie , S tu t tga r t 1977, 229. 
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Glückes n ich t nu r von den gewähl ten Repräsentanten zu erwarten: 
„Votre bonheur, citoyens, i l est dans vos m a i n s 4 9 . " 

D ie Revo lu t ion verstand sich als Ve rw i r k l i chung des Glückes u n d ver-
langte die Beachtung u n d Durch füh rung  ihrer Dekrete. Das Volk habe, 
so hieß es i n den Annales patriotiques  von 1790, verstanden, „que son 
bonheur residoi t dans l 'exécut ion des décrets de l 'Assemblée Nat ionale. 
Nos sages représentants ont élevé l 'édi f ice de la fé l ic i té p u b l i q u e " 5 0 . D ie 
Verfassung von 1793 erk lär te dann auch, „que le bu t de la société est 
d'assurer le bonheur commun." N i ch t nu r das Verfassungswerk  wurde 
m i t der Sicherung des Glücks begründet, seit 1789 und vor a l lem seit 
1792 wu rden auch Vater land und G lück ident i f iz ier t . Saint -Just erk lär te 
am 29. November 1792 vor dem Konvent : „ U n peuple, qu i n'est pas heu-
reux, n 'a pas de p a t r i e 5 1 . " D ie Suche nach dem G lück wa r zum po l i t i -
schen Programm und zur Verheißung geworden u n d gehörte zum a l l täg l i -
chen Wortschatz u n d bevorzugten Legi t imat ionsmuster . 

Der Begri f f  des bonheur  fand sich seit 1792 meist i n der Verb indung 
m i t der Idee der égalité.  Der neue Egal i tar ismus r ichtete sich n ich t mehr 
nu r gegen die Ung le ichhe i t der Geburt , sondern auch gegen die 
Ungle ichhe i t i m Besitz. Beide gal ten als Bedrohung der E inhe i t der 
Na t i on u n d dami t des Glücks. Le i tbegr i f f  diese neuen, rad ika leren K o n -
zeptes wurde die Vorste l lung vom bonheur  commun, die bereits i n e in i -
gen Cahiers  von 1789 auftauchte, aber i n der Ze i t der Konvents, von 
Soboul auch als Phase der „Revo lu t ion der G le ichhe i t " bezeichnet, p o l i t i -
sche Relevanz erhiel t . I m D iskurs der Volksbewegung treffen  w i r den 
Gedanken des bonheur  ebenso w ie i n der Verfassung von 1793, welche 
die Sicherung des „bonheur commun" zum Z ie l der Gesellschaft 
erklärte. D ie sozialen Vorstel lungen, die sich h in te r diesen Formeln ver-
bargen, er innern tei lweise an das Konzept der heureuse  médiocrité,  w ie 
w i r es bei Rousseau, vor a l lem aber bei Mab l y gefunden haben. „Bann i r 
d ' un Eta t la mendic i té et l 'excessive opulence", wa r die Empfeh lung von 
Mably. N i c h t Abschaf fung  des Eigentums, sondern die Bewahrung eines 
tei lweise stat ischen Eigentumskonzeptes u n d einer ökonomischen Unab -
hängigkei t . Dah in te r steht das B i l d von unabhängigen Kle inproduzenten, 
die ihre k le ine Werkstat t und ih ren Laden besitzen und genügend 
Gew inn für den Un te rha l t ihrer Fami l ie erwir tschaften.  Es geht darum, 
so Robespierre, „d 'assurer à tous les membres de la société la po r t i on des 
f ru i ts de la terre qu i est nécessaire à leur ex is tence 5 2 . " D ie Eingr i f fe i n 
die Wir tschaf t  recht fer t ig ten  sich schl ießl ich m i t der Dominanz der Idee 

49 La Société des Jacobins. Recuei l de documents pou r l ' h is to i re d u C lub des 
Jacobins de Paris, hg. v. Franço is -A lphonse Au la rd , 6 Bde, Paris 1889 - 97, h ier 
Bd. IV, 61. 

50 Annales pa t r io t iques et l i t téra i res de la France N ° 36 (15. Februar 1790). 
51 Saint-Just,  Discours et Rapports, hg. v. A l be r t Soboul , Paris 1957, 75. 
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eines bonheur  commun minimal.  D ie repub l ikan ischen Ins t i t u t i onen 
müssen auf diese Weise das G lück sichern, das n u n grei fbar  u n d mach-
bar ist. Tugend und not fa l ls auch Terreur gehörten zu den Ins t rumenten 
der revolut ionären Regierung. 

D ie Vorste l lung vom bonheur  commun minimal  berühr te sich auch 
m i t der Vorstel lungswel t der Sansculot ten i n den Pariser Sekt ionen u n d 
b i ldete nach dem Thermidor die Leg i t imat ionsgrund lage fü r die sozial-
revolut ionäre Gesel lschaftskonzept ion u n d erhoffte  pol i t ische Praxis des 
Gracchus Babeuf. D ie „unbekümmer te S c h l i c h t h e i t 5 3 " der Carmagnole 
( „ I I faut raccourc i r les géants et rendre les pet i ts plus grands, tous à la 
même hauteur, vo i là le v ra i bonheur" ) umspannte verschiedene Elemente 
t rad i t ione l le r Wir tschaf ts- u n d Gesel lschaftsvorstel lungen auf dem 
Lande u n d i n der Stadt , verband Er innerungen an ko l lek t i ve P rak t i ken 
m i t Elementen einer korpora t i ven T rad i t i on u n d diese w iederum m i t dem 
messianischen Traum von einer verkehr ten Welt. 

A u c h die Verb indung von Tugend u n d G lück begegnet uns i n der Welt 
der Sansculotten, i n einem Moral ismus, der sich zunehmend des rous-
seauistischen Vokabulars bediente, aber ebensogut aus der t rad i t i ona len 
Vo lksku l tu r stammte. Dazu gehörten auch die Vorste l lung von der 
rächenden W i r k u n g von Gewal t u n d der Wunsch nach Volksjust iz i m 
Namen von Tugend u n d Glück . N i ch t aus der Idee ind iv idue l le r Rechte 
lei tete sich die sansculott ische Gle ichhei ts- u n d Glücksvors te l lung her, 
sondern aus der Vorste l lung sozialer E i n b i n d u n g u n d sozialer Ident i tä t . 
Daraus en tw icke l ten sich schl ießl ich auch eine soziale Ungedu ld und ein 
pol i t isches Mißt rauen, was der Regierung durch Nat iona lversammlung 
und Konven t vorwar f ,  b is lang nu r vom nahen G lück geredet, aber auch 
nach v ier Jahren nu r E lend beschert zu haben. 

Eine f rühkommunis t ische Prägung erhie l t die jakobin ische Konzept ion 
vom bonheur  commun u n d zusammen dami t auch deren gegen den Besitz-
ind iv idua l i smus gerichtete sansculott ische Variante durch Babeuf. Z ie l 
seiner auf die Ve rw i r k l i chung des bonheur  à tous  ger ichteten Zukun f t s -
gesellschaft wa r die Garant ie einer Sicherung der Grundbedürfn isse 
al ler: „ A chacun sa suffissance, mais r ien que sa suff isance", ließe sich 
die Max ime dieses f rugalen Model ls zusammenfassen, das einen „état de 
fél ic i té s t a b l e 5 4 " durch „ ins t i tu t ions plébéiennes" garant ieren sollte, d .h . 

5 2 M. Robespierre,  Le Défenseur de la Cons t i t u t i on (2. Dez. 1792), i n ders.: 
Œuvres de M a x i m i l i e n Robespierre, Bd. IV, hg. v. Gustave Lauren t , Paris 1939, 
112; z i t . nach Françoise Theuriot,  L a concept ion robespierr iste d u bonheur, in : 
Annales h is tor iques de la Révo lu t ion française 40 (1968), 207 - 226, h ie r 210. 

53 Michel Vovelle,  D ie Französische Revolut ion. Soziale Bewegung u n d 
U m b r u c h der Menta l i tä ten , F r a n k f u r t  a .M. 1985, 115. 

54 Gracchus  Babeuf,  Le T r i b u n du Peuple, ou le Défenseur des droi ts de 
l 'homme. Prospectus, o.O. Herbs t 1794. 
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eine Wir tschaf ts- u n d Soz ia lordnung auf der Basis einer egal i tären D is -
t r i b u t i o n u n d tei lweise auch vergesellschafteten Produkt ion , die sich vor 
a l lem durch Überschaubarke i t u n d S ta t i k auszeichnete u n d dami t n ich t 
nu r den Gegenentwurf zum l ibera len M a r k t m o d e l l b i ldete, sondern sich 
darüber h inaus auch als Endz ie l der Geschichte verstand u n d sich dami t 
als sozialradikales Vermächtnis an das 19. Jahrhunder t vererbte. Z u r 
A b w e h r al ler Feinde des bonheur  commun u n d zur Verh inderung neuer 
Formen der Ung le ichhe i t wurde i m Babouvismus, i n Ver längerung der 
jakob in ischen Nots tandsdikatur , das Mode l l einer sozial ist ischen D i k t a -
t u r en tw icke l t - „ pou r assurer à jamais le bonheur du Peuple par la vraie 
démocra t ie 5 5 . " 

Spätestens i m Thermidor , aber auch schon i n der Jakobinerzei t wurde 
die Ins t rumenta l is ie rung u n d Polar is ierung des Begriffs  des Glückes 
deut l ich. D ie aufklärer ische  Idee ve rkam zum Kampfbegr i f f  der p o l i t i -
schen F rak t ionen u n d Parteien, die sich gegenseitig „une fausse idée du 
b o n h e u r 5 6 " vorwarfen.  Das war e in neues Kap i t e l i n der D iskuss ion u m 
den „M ißb rauch der Wör te r " , die seit der M i t t e des Jahrhunderts geführt 
wurde. Babeuf drehte den Vorwur f  der konservat iven Seite, die Revolu-
t i o n entstel le u n d mißbrauche bekannte Begriffe,  u m und sprach seiner-
seits von einem „d ic t ionna i re des palais, des châteaux et des hôte ls" , 
„que les mêmes expressions offrent  presque tou jours l ' inverse de s ign i f i -
cat ion qu 'on leur reconnaît dans les cabanes 5 7 . " 

Daß die sozial radikale, plebej ische Vorste l lung vom bonheur de la 
masse etwas anderes meinte, als was bürger l iche Revolut ionäre unter 
einem ind iv idua l is t i schen Konzept von bonheur  u n d nation  verstanden 
hatten, w a r längst deu t l i ch geworden; u n d die al lgemeine Ernüch te rung 
bzw. Des i l lus ion ierung hat te dazu geführt ,  daß die Männer von 1789, 
soweit sie später zu der neuen bürger l ichen, b rumai r ian ischen E l i te 
gehörten, ihre Vorstel lungen vom bürger l ichen G lück präziser u n d enger 
def inierten. I n einem A u f r u f  von 1798 hieß es nun, daß das G lück „se 
t rouve dans l 'af fermissement de l 'o rdre social, dans l 'obéissance aux lois, 
dans l ' i nv io lab i l i t é de la propr iété, dans la prospéri té des arts et d u com-
merce 5 8 . " 

D ie Er fah rung  einer kon f l i k t re i chen Real i tä t hat dem schwärmerischen 
Traum vom Glück ein Stück der I l l us ion genommen und dazu geführt , 
daß n ich t wenige der aufk lärer ischen  Ref lexionen über das G lück n u n 
als Schimäre bezeichnet wurden. 

55 G. Babeuf Le T r i b u n d u Peuple N ° 42 (13. A p r i l 1796), 294. 
56 L a Phi losophie des Sans-Culot tes, o.O. 1795, 25. 
57 Babeuf, Le T r i b u n d u Peuple N ° 34 (Dezember 1795), 116. 
58 Antoine-Nicolas  Ludot,  A u x ci toyens d u dépar tement de l 'Aube à l 'occasion 

des élections prochaines, o.O. 1798; z i t . nach Giesselmann,  B rumai r ian ische E l i t e 
(Anm. 48), 234. 
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Begriffe,  Texte, Kontexte: 
der Terminus und die Idee der Civilisation  in der 

Esquisse  d'un  tableau  historique  des  progrès 
de  Vesprit  humain* 

Von Georges Benrekassa, Paris 

U m n ich t sofort m i t theoret ischen Erwägungen zu beginnen, wo l l en 
w i r uns e in le i tend m i t zwei Beobachtungen aus der Praxis begnügen, die 
jedermann zugängl ich sind. Bei semantischen Untersuchungen g ib t es 
zuerst e inmal die Schwier igke i t , e in fü r a l lemal von der unabänder l ichen 
De f i n i t i on eines Begriffes  i n einem Text auszugehen, u n d zwar schon 
deshalb, w e i l w i r i n unserem l i terar ischen Arbei tsgebiet sehr oft an 
Grenzen operieren müssen, wo man überhaupt erst anfängt, es m i t einem 
„po l i t i schen" Begri f f  zu t u n zu haben. Weiter ist es unmögl ich , innerha lb 
eines Textes ein für a l lemal durch einfache Regeln festzulegen, was ein 
Kon tex t ist (ein Anspruch, den die L i ngu i s t i k gelegent l ich erhoben hat), 
vor a l lem aber methodologisch die Vorgangsweisen zu f ix ieren, die es 
er laubten, einigermaßen sub t i l die Kon tex tua l i t ä t oder die mehrfachen 
Kon tex tua l i t ä ten eines Terminus zu analysieren. 

U m die Über legungen zu veranschaul ichen, zu denen diese beiden 
Beobachtungen führen, könnte man beispielsweise den Begr i f f sûreté  i m 
Esprit  des Lois  m i t seinen ju r id ischen und po l i t ischen Nebenumständen 
untersuchen und gleichsam den Raum konstru ieren, i n dem Montesquieu 
einen Terminus spielen läßt, der für seine Konzep t ion der Fre ihe i t g rund-
legend u n d v ie l komplexer ist, als man annehmen könnte. W i r haben es 
vorgezogen, den Terminus civilisation 1 i n der Esquisse  d'un  tableau 

* Aus dem Französischen von Andreas Pfersmann. 
1 D ie Schwier igke i ten, frz. civilisation  angemessen ins Deutsche zu übersetzen, 

erhel l t der umfangreiche Sammelband Kultur  und Zivilisation  (Europäische 
Schlüsselwörter 3) München 1967. Bekann t ist , daß i m Deutschen die bis zur M i t t e 
des 19. Jahrhunder ts lange Ze i t synonym gebrauchten Te rm in i Kultur  u n d Zivili-
sation  von Nietzsche bis Spengler scharf  d i f ferenzier t  wurden. I m u n d u m den 
ersten Wel tk r ieg er fuhr  dieser Gegensatz eine nat iona l is t ische Färbung, u n d die 
deutsche, ver inner l i ch te (Ge is tes- )Ku l tu r wurde der ober f lächl ichen, bloß äußer l i -
chen, romanischen Zivilisation  entgegengestel l t . I m heut igen Sprachgebrauch ist 
dieser Antagon ismus we i tgehend verschwunden. W i r haben daraus folgende, p rag-
mat ische Konsequenzen gezogen: I m m e r w e n n sich der A u t o r auf den h is tor ischen 
Terminus be i Condorcet u n d D ide ro t bezieht, w i r d der französische Ausd ruck be i -
behal ten. Wo der prozeßhafte Charakter der civilisation  u n d die Si t tenver fe ine-
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historique  des progrès  de Γ esprit  humain  von Condorcet zu untersuchen, 
dem ersten po l i t ischen Werk, das v ierz ig Jahre nach der E in füh rung 
dieses Neologismus i n F rankre ich durch den Ami des Hommes einen zen-
t ra len Gebrauch davon macht . Es handel t s ich u m den Begr i f f  i n einem 
eher knappen u n d i n sehr kurzer Ze i t verfaßten Text, der bereits Gegen-
stand zahlreicher berühmter Analysen gewesen ist. 

I . 

U m den systematischen u n d histor ischen Ort unserer Prob lemat ik zu 
skizzieren, müßte man annehmbare Vergleichspunkte wählen, u n d das ist 
n ich t einfach. Wie zum einen Cr is t ina Coggi gezeigt hat, macht Abbé 
Nicolas Baudeau i n den Ephémérides du citoyen  (1765 - 1788) von dem 
Terminus civilisation  einen re ich l ichen und interessanten Gebrauch. 
Dabe i g ib t sich Baudeau als Fortsetzer des Wortschöpfers,  des Physio-
k ra ten Marqu is de Mi rabeau, indem er we i t über die einfache ursprüng-
l iche Wortbedeutung einer Vervo l l kommnung der „ö f fent l ichen  Ordnung" 
(police)  u n d der „ H ö f l i c h k e i t " (politesse)  durch die Rel ig ion h inausgeht2 . 
Wie zum anderen Michèle Duchet gezeigt hat, h i ng dieser Z iv i l i sa t ions-
begri f f  zusammen sowohl m i t den Anstrengungen der Physiokraten, die 
„ W i l d e n " seßhaft zu machen u n d mühevo l l zu erziehen, als auch m i t 
ihrer a l lgemeinen ökonomischen Anth ropo log ie 3 . Aus der Perspekt ive 
unserer semantischen Untersuchung, welche die am weitesten fortge-
schr i t tenen Formen der m i l i t an ten Phi losophie bet r i f f t ,  ist e in relevante-
res Zeugnis vorzuziehen, das wei tgehend m i t dem selben Fragenkreis zu 
t u n hat u n d i n erster L i n i e auf das z iv i l is ierende Hande ln der Philoso-
phie  z ie l t : die Histoire des deux Indes.  Von 1770 bis 1780 i n v ie len Aus-
gaben u n d Auf lagen erschienen, ist sie u.a. eine Geschichte des Zugangs 
der n icht -europäischen Welt zum Ku l t u r zus tand ( im Gefolge der europäi-
schen Welt) u n d zu Formen der bürger l ichen Gesellschaft m i t realer 
h istor ischer Dimension. 

Vorab kann man schon zwischen den verschiedenen Ausgaben des 
Werkes eine w ich t ige Veränderung festhalten, insofern als man fü r die 
erste Auf lage von 1770 über eine vol ls tändige Konkordanz verfügt.  Civi-

r u n g i m Vordergrund stehen, opt ieren w i r i n der Regel fü r  Zivilisierung  bzw. Zivi-
lisation.  L ieg t der Akzen t h ingegen auf dem Zus tand (etwa i m Gegensatz zur Bar-
barei), haben w i r uns zumeist fü r  Kultur  entschieden (Anmerkung des Überset -
zers). 

2 Vor a l lem i n e inem Vor t rag be im 9. In te rna t iona len Kongreß z u m Ze i ta l te r der 
A u f k l ä r u n g i n Müns te r ( im J u l i 1995), der gekürz t i n den Studies on Vol ta i re and 
the E igh teen th Century, Oxford , erscheinen w i r d . 

3 Vgl . die grundlegende Unte rsuchung von Michèle Duchet,  An th ropo log ie et 
H is to i re au siècle des Lumières, Paris 1971. 
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lisation  erscheint h ier e in- oder zweimal : zuerst als offensicht l iche  Wie-
deraufnahme der Prägung Mirabeaus ( „Tout ce q u i l ie et c iv i l ise les 
hommes est re l i g i on 4 " ) , dann u n d vor a l lem i m Zusammenhang m i t den 
Ind ianern Nordamer ikas, die n ich t nu r von den übermächt igen Bed in -
gungen der N a t u r erdrückt , sondern auch fü r immer von der ko lon ia len 
Vergewal t igung gezeichnet sind: 

„Tout retrace une malad ie dont la race humaine se ressent encore. L a ru ine de 
ce monde est encore empreinte sur le f ront de ses habi tants . C'est une espèce 
d 'hommes dégradée et dégénérée dans sa cons t i t u t i on physique, dans sa ta i l le , 
dans son genre de vie, dans son espr i t peu avancé pour tous les arts de la civili-
sation 5." 

Der Ausdruck Arts  verweist h ier auf die feststehende Wor t re ihung Arts 
et Sciences,  w ie man sie aus der Encyclopédie  kennt , hat aber v ie l le icht 
einen anderen Bedeutungsumfang. Denn i m Kon tex t bezieht sich „ c i v i -
l i sa t ion" weniger auf den Gegensatz zwischen z iv i l i s ier ten Lebensformen 
u n d Wi ldhe i t gemäß der ursprüng l ichen T rad i t i on als v ie lmehr auf eine 
mehr oder weniger vo l lkommene „ K u l t u r " i m Sinne der modernen 
Anthropologen: die civilisation  ist deu t l i ch m i t Instanzen verbunden, die 
n ich t ausschl ießl ich m i t Mo ra l oder Menta l i tä ten beziehungsweise m i t 
Lebensformen zu t u n haben, die deren For tschr i t t ausdrücken. 

I n der Neuauflage der Histoire des deux Indes  von 1780 dagegen hat 
das Wort civilisation  eine ganz andere Bedeutung. Betrachten w i r eine 
wesent l iche Passage über Rußland, welche D idero t beigesteuert hat. Das 
Beispiel hat te er bereits i m fünf ten  Buch der Histoire des deux Indes 
gewähl t , u n d zwar i n einer Passage aus dem Jahre 1772 (vor seiner Reise 
zu Kathar ina) für die zwei te Auf lage von 1774. Fü r den Terminus, der 
uns interessiert, handel t es sich u m ein rückläuf iges Beispiel ; man beob-
achtet es bereits bei d'Argensons Considérations,  wo das Wort civilisa-
tion  i n einer späten Ausgabe erscheint, während i n der Erstausgabe nu r 
von police  die Rede gewesen w a r 6 . D idero t schreibt : 

„L 'af f ranchissement,  ou, ce q u i est le même sous u n autre nom, la c i v i l i sa t ion 
d ' un empire, est u n ouvrage long et d i f f ic i le .  Avan t qu 'une na t i on a i t été conf i r -
mée par l ' hab i tude dans u n at tachement durab le pour ce nouve l ordre de cho-
ses, u n pr ince peut par inept ie, par indolence, par préjugé, par ja lousie, par pré-
d i lec t ion pour les anciens usages, par espr i t de ty rann ie , anéant i r ou laisser 
tomber tou t le b ien opéré pendant deux ou t ro is règnes. Auss i tous les m o n u -
ments at testent - i ls que la c i v i l i sa t ion des Etats a été p lus l 'ouvrage des c i rcon-

4 Guillaume-Thomas-François  Raynal:  H is to i re ph i losoph ique et po l i t i que des 
établissemens et d u commerce des Européens dans les deux Indes, Bd. I - V I , 
Ams te rdam 1770, h ier Bd. I , 88. 

5 G.-T.-F.  Raynal , H i s t o i r e . . . des deux Indes, (Oktavausgabe), Bd. I - I X , Genf 
1780, h ier Bd. IV, 175. ( In der Ausgabe von 1770, Bd. V I , 198.) 

6 D ie bereits 1737 verfaßten Considérat ions sur la France von René Lou is Mar -
quis d 'Argenson haben zwe i vo l l kommen verschiedene Verbre i tungen erfahren, 
e inmal 1764 u n d e inmal 1784, wo politesse  du rch civilisation  ersetzt w i r d . 
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stances que de la sagesse des souverains. Les nat ions ont toutes osci l lé de la 
barbar ie à l 'é ta t pol icé, de l 'é ta t po l icé à la barbar ie , jusqu 'à ce que des causes 
imprévues les aient amenées à u n ap lomb qu'el les ne gardent jamais par fa i te -
m e n t 7 . " 

E i n etwas seltsamer, aber symptomat ischer Text: die pol i t ische Macht 
kann überdetermin ierend sein, sie k a n n aber auch wi rkungs los b le iben; 
das gewünschte Gle ichgewicht ist bis zu einem gewissen Grad m i t einer 
Summe glückl icher, aber auch ungewisser Ereignisse verbunden, ist also 
nie gesichert; sicher ist nu r der immer mögl iche Rück fa l l i n die Barbarei . 
Dah in te r steht jedoch eine z ieml ich komplexe Auffassung:  sie verb indet 
den Zugang zur Z i v i l i t ä t durch die Zivilisation  der S i t ten m i t der Orga-
n isat ion der societas  civilis  (der „c i toyenneté") u n d charakter is ier t die 
Zivilisation  von vornhere in als einen ständigen Emanzipat ionsprozeß. 
Dies läßt sich gut einige Seiten wei ter beobachten, wo Didero t auf die i n 
Sankt Petersburg herrschende rel igiöse Toleranz zu sprechen kommt ; er 
grei f t  h ier zwar die Fo rmu l ie rung u n d die De f i n i t i on von Mi rabeau 
erneut auf, verwandel t sie aber auf ih rem eigenen Terrain, u n d zwar 
z ieml ich abseits von ihrer imp l i z i t en Phi losophie: 

„Cet te tolérance dans la capi ta le seroit u n g rand cheminement à la c iv i l i sa t ion , 
si dans le reste de l ' emp i re les peuples ne croupissaient pas dans les p lus gros-
sières superst i t ions [ . . . ] 8 . " 

Was D idero t zum Anlaß n immt , für diese Zivilisierung  der übr igen rus-
sischen Bevö lkerung die B i l d u n g eines Lehrkörpers zu fordern,  der aus 
aufgeklär ten u n d nü tz l i chen Priestern bestünde. . . 

M a n versteht, w ie t r i v i a l einfach es wäre, dem eben Gesagten - u n d 
zwar zugunsten Diderots - die Esquisse  d'un  tableau  historique  des pro-
grès  de l'esprit  humain  von Condorcet gegenüberzustel len, vor a l lem für 
Menschen eines Jahrhunderts, die s tändig gezwungen waren, über die 
Nachbarschaf t ,  ja die Verwandtschaf t  von K u l t u r u n d Barbare i nachzu-
denken. Wenn man dagegen „ i n te rnen" und „ex ternen" Kon tex t , Text 
u n d „ I n te r t ex t " immer verbinden, aber auch das Werk u n d seine Di f fe-
renz stets zusammensehen muß, so w i r d unser Ansatz etwas darüber h i n -
ausgehen; u n d wenn w i r die Idee einer d iskreten Kon f ron ta t i on zwischen 
D idero t und Condorcet n i ch t ganz fa l len lassen, u m daran zu er innern, 
daß der Kon tex t Kon f l i k t e n ich t ausschließt, so müssen w i r unser Ver-
fahren vor a l lem auf die Analyse des systematischen Ortes u n d der Rol le 
des Begriffes civilisation  i n der Esquisse  ausr ichten u n d dabei vor a l lem 
die Schwier igke i ten untersuchen, die seine Verwendung Condorcet berei-
tet. Der entscheidende konzeptuel le Sprung, von dem dieser Text zeugt, 
sol l te dergestalt deu t l i ch werden. 

? Raynal, H i s t o i r e . . . des deux Indes, Genf 1780, Bd. IV, Buch X I X , 482. 
8 Ebenda, 485. 
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I I . 

Der Ausgangspunkt ist einfach zu formul ieren:  die civilisation  ist 
zugle ich e in Zustand (der stabi le Zugang zu einem vervo l l kommneten 
Zus tand gesel lschaft l icher Umgangsformen u n d zur societas  civilis,  der 
uns eine neue und authent ische menschl iche Iden t i tä t ver le iht ) und e in 
Prozeß (die z iv i l isator ischen Krä f te i n ihrer Wi rksamke i t u n d Hierar -
chie). M i t anderen Worten: sie ist e in spezifisches Gle ichgewicht , das 
n ich t unbed ingt i n sich abgeschlossen ist u n d nu r eine pr iv i leg ier te E l i te 
betr i f f t . Civilisation  bezeichnet n ich t nu r eine histor ische Vol lendung 
sowohl i m pol i t ischen Bereich w ie i m Bereich der ko l l ek t i ven Men ta l i t ä -
ten, sondern auch die ind iv idue l le Vorb i ld l i chke i t u n d das „Gen ie " , das 
mehr oder weniger große Kreise i n der E r f i ndung neuer ku l tu re l l e r 
Formen entwicke ln . Zunächst erscheint es logisch, das eine n ich t vom 
anderen zu trennen. Aber man bemerkt bald, daß diese Log i k z ieml ich 
l ab i l ist, und daß man die grundlegende Le is tung der Esquisse  u n d - par-
a l le l dazu - i h r Verhäl tn is zum S tandpunk t Diderots nu r dann begreif t , 
wenn man das Konzept der civilisation  n i ch t als Voraussetzung, sondern 
als Ergebnis einer Ref lex ion versteht. Bei Condorcets A rgumenta t i on g i l t 
es v ier Phasen oder Bedeutungsniveaus zu unterscheiden. 

1. Es kann vorkommen, daß i n Condorcets Wortgebrauch der einfache 
Sinnbezug vorzuherrschen scheint, wonach civilisation  als Endzus tand 
das k lare Ergebnis eines genau def in ier ten Prozesses ist. M a n hat den 
E ind ruck , daß es sich i n der berühmten Stel le der zehnten Epoche der 
Esquisse  so verhäl t : 

„Nous trouverons dans l 'expér ience d u passé, dans l 'observat ion d u progrès que 
les sciences, que la c iv i l i sa t ion , ont fai ts jusqu ' i c i , dans l 'analyse de la marche 
de l 'espr i t h u m a i n et du développement de ses facultés, les mot i fs les p lus forts 
de croire que la nature n 'a mis aucun terme à nos espérances 9 ." 

Civilisation  erscheint h ier jedoch n ich t e infach als g lobaler Endzu-
stand. Der mehrfach gebrauchte Terminus w i r d beinahe redundant m i t 
dem Begr i f f sciences  verwendet, u n d beide werden i n e in u n d denselben 
For tschr i t t einbezogen, der sie auf der Ebene der h is tor ischen Feststel-
l ung verbindet . U n d diese Feststel lung f indet ihre Bestät igung i n der 
Analyse, i n der ra t ione l len Erfassung einer ununterbrochenen D y n a m i k 
u n d eines i n Expans ion begri f fenen  menschl ichen Potent ials. Wenn 
dieses System i n sich kohärent ist, so erscheint es dennoch zugle ich 

9 Jean-Antoine-Nicolas Caritat , marqu is de Condorcet, Esquisse d ' u n tab leau 
h is to r ique des progrès de l 'espr i t huma in , hrsg. v. Mon ique u. François Hincker , 
Paris 1966, 255. W i r haben uns fü r diese „ a l t e " Ausgabe der Ed i t i ons sociales ent -
schieden, w e i l sie dem M a n u s k r i p t 885 der Pariser B ib l i o thèque de l ' I n s t i t u t fo lg t 
u n d die authent ischen Ste l len in tegr ier t , d ie i n der Ausgabe Aragos von 1847 auf -
genommen sind, obwoh l ih re H e r k u n f t  ungesichert ist. 

13 Zeitschrift  für Historische Forschung, Beiheft 21 
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vo luntar is t isch; denn es w i r d m i t einer Perspekt ive verbunden, die n ich t 
nu r Phi losophie und Geschichte genau zur Deckung br ing t , sondern auch 
u n d vor a l lem zum unvermeidbaren Register des Glaubens u n d der Hof f -
nung übergeht u n d sich dami t einer „na tü r l i chen" Teleologie annähert. 
Das Auf tauchen des Wortes „na tu re " , das al le nu r mögl ichen Operat io-
nen er laubt , ist auffal lend.  So verstanden hat der Ziv i l isat ionsprozeß 
jenen prekären u n d umkehrbaren Aspekt verloren, der i h m bei D idero t 
anhaftet - e in Beispiel fü r die oft beschriebene Säkular is ierung der 
durch wissenschaft l iche Ansprüche ver jüngten Eschatologie. Es b le ib t 
g le ichwoh l eine relat ive Innovat ion : die phi losophische ultima  ratio 
bestät igt de facto den Ku l t u r zus tand als ein unaufhör l iches work in pro-
gress,  als ein working in process ; u n d i n dieser Log i k s ind es die g rund-
legenden Momente der Zivilisation,  die sich we i te rentwicke ln , ohne sich 
zu verleugnen. 

2. Diese erste Argumentat ionsebene, die z ieml ich genau dem ent-
spr icht , was jedermann vom Credo Condorcets weiß oder ablehnt , 
erschöpft  das semantische Problem jedoch keineswegs; man muß v ie l -
mehr über die eben gezogenen Schlüsse hinausgehen. I n der selben zehn-
ten Epoche seiner Schr i f t  stel l t Condorcet eine Frage,  welche die Bedeu-
tungserwei terung u n d das mögl iche Verständnis des Begriffes civilisation 
i n ganz anderer Weise vorant re ib t ; eine Frage, die dem rousseauistischen 
Radika l ismus nahe steht, ohne daß man Condorcets A n t w o r t auf einen 
l ibera len Opt imismus reduzieren könnte. D ie Beziehung zwischen civili-
sation  als Ku l t u r zus tand u n d civilisation  als Ziv i l is ierungsprozeß erweist 
sich n u n als v ie l problemat ischer: 

„Cet te inégal i té que les premiers progrès de la société ont augmentée, et pour 
a ins i d i re produ i te , t ien t -e l le à la c i v i l i sa t ion même ou aux imperfect ions même 
de l ' a r t soc ia l 1 0 ?" 

Daß es m i t dieser „Sozia lwissenschaf t " ( „a r t social") eine A r t Steue-
rungstechnik der Gesel lschaf tsentwick lung g ib t , die sich vom Z iv i l i s ie -
rungsprozeß unterscheidet, i h n aber überragt , ist fü r jeden, der die 
Summe der Arbe i ten Condorcets kennt , eine Selbstverständl ichkei t . Vor 
a l lem aber g ib t es zwischen den beiden Begri f fen civilisation  und art 
social  zugle ich K o n f l i k t u n d Verwandtschaft ,  Heterogeni tät u n d mög l i -
che Verbindung. N i c h t nu r daß die Zivilisation  e in durchaus ungewisses 
Ergebnis haben kann; auch als ku l tu re l l e r u n d pol i t ischer Prozeß ist sie 
n ich t eins. D ie A n t w o r t , die Condorcet auf seine Frage geben w i r d , k l ä r t 
uns auf: sie n i m m t den Terminus civilisation  w ieder auf u n d versucht 
i h n i n den in ternen Kon tex t seiner Phi losophie zu integrieren, u n d zwar 
gerade i n jenen A r t i ku l a t i onspunk t , der sie prekär zu machen droht . D ie 
de facto herrschende Gle ichhei t muß zwar das letzte Z ie l des art social 

10 Ebenda, 259. 
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bleiben, aber es versteht sich von selbst, daß sie sich i n einem to ta len 
Gegensatz zur na tü r l i chen Expans ion des Zivi l isat ionsprozesses bef indet. 
Der art social  w i r d jedoch „eine Ungle ichhei t , die i m al lgemeinen In ter -
esse l iegt , " isol ieren, u n d diese Ungle ichhe i t „ w i r d den For tschr i t t der 
Zivilisierung,  des Bi ldungswesens, der Indust r ie fördern,  ohne weder 
Abhäng igke i t noch Demüt igung noch Verarmung nach sich zu z iehen 1 1 . " 

D ie For tschr i t te der Zivilisation,  die i n Condorcets Frage als mögl icher 
G r u n d der K o r r u p t i o n aufscheinen, haben somit i n seiner A n t w o r t zu 
einem g lück l i chen Ergebnis geführt ,  zu einer Harmon ie von Pädagogis-
mus u n d universaler ökonomisch-sozialer Tät igke i t . Es sei er laubt , daran 
zu er innern, daß w i r h ier von der Sub t i l i t ä t u n d der Wi rksamke i t der kan -
t ischen „ungesel l igen Gese l l i gke i t 1 2 " we i t ent fernt s ind; u n d es ist wahr -
scheinl ich, daß Condorcets art social  e inigen als Produk t eines in te l lek -
tue l len Exper iment ierens re in ideologischer Prägung erscheint, als ideolo-
gischer Ar te fak t  i m strengen Sinn. W i r begnügen uns dami t , zugunsten 
Condorcets die Evidenz der „Pur i f i z ie rung"  zu unterstreichen, die er fü r 
den Ziv i l isat ionsprozeß als no twend ig erachtet u n d deren Ungenügen - an 
u n d für sich - i h m his tor isch ein Problem zu sein scheint. 

3. U m auf einer d r i t t en Ebene aufzuzeigen, welche Probleme der Ter-
minus civilisation  Condorcet bereitet u n d w ie er jedesmal, u m i h n zu 
denken, besondere Schwier igke i ten seiner Verwendung zu überw inden 
hat, muß man zum Anfang der Esquisse  zurückgehen, bemerkenswerte 
Züge des Wortgebrauchs i m wei teren Verlauf des Werkes verfolgen u n d 
dabei zu k lä ren versuchen, ob civilisation  einen Zus tand oder einen 
Prozeß meint . 

- Was den K u l t u r zustand  anlangt, kann man re la t iv rasch vorangehen. 
M a n bemerkt sofort,  w o r i n Condorcets Konzept sich sehr deut l i ch von 
dem unterscheidet, was i m Jahrhunder tver lauf ,  etwa bei Voltaire, das 
A d j e k t i v civilisé  u n d das t rans i t i v gebrauchte Verbum civiliser  imp l i z ie r -
ten. Bei Condorcet verweist der Begr i f f civilisation  i m S inn von „Über -
gang zu einem Ku l t u r zus tand " , der dann i m Syntagma état de civilisa-
tion  aufscheint, auf alles, was m i t der Organisat ion der Gesellschaft zu 
t u n hat : auf die Beziehungs- u n d Ak t i v i t ä t s t ypen , welche die ko l lek t i ve 
Existenz voraussetzt u n d die sich aus i h r ergeben. M a n hat sich von der 
Hö f l i chke i t u n d der S i t t enku l t u r entfernt,  wenn auch die Analysen von 
Norber t El ias i m Prozeß  der  Zivilisation  u n d seine weber ianischen Ver-
weise zum Verständnis dieser Zusammenhänge ihre Bedeutung bewah-
ren. I m Vorwor t der Esquisse  l iest man folgendes: 

h Ebenda. 
12 Vgl . Immanuel  Kant,  Ideen zu einer a l lgemeinen Geschichte i n we l t bü rge r l i -

cher Ans ich t , (Kant , Werke,  hrsg. v. W i l h e l m Weischedel 6), F r a n k f u r t / M 1964, 
Vier ter Satz. 

13 
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„ L e premier état de c i v i l i sa t ion [ . . . ] est ce lu i d 'une société peu nombreuse 
d 'hommes subsistant de la chasse et de la pêche [.. . ] 1 3 . " 

U n d i n der ersten Epoche ist die Rede von Gesellschaften, bei denen 
„s ich die Z i v i l i sa t i on beinahe auf eine einfache Famil iengesel lschaft 
r eduz ie r t 1 4 . " Nebenbei g i l t es festzuhalten, daß man sich dami t wei tge-
hend der zwei ten Bedeutung genähert hat , die das Wort civilisation  i m 
19. Jahrhunder t annehmen w i rd . U n d die gewalt ige ko l lek t i ve A rbe i t der 
Geschichte b le ib t (aber wie?) der Grund , von dem sich der art social 
abhebt, wenn es eine solche Steuerungstechnik der Gesel lschaftsentwick-
l ung gibt . 

- Was die E n t w i c k l u n g oder besser den Zivi l isat ionsprozeß,  w ie die 
Phi losophen gelegent l ich sagen, anlangt , so l iegen die Dinge v ie l komple-
xer. Zwe i Syntagmen verraten seine al lgemeine Existenz u n d seinen 
imp l i z i t en Status (w i r haben seinen exp l i z i ten Status bereits m i t der 
postu l ier ten Verb indung von Zus tand u n d Prozeß angesprochen): degré 
de civilisation  (Z iv i l i sa t ionsgrad oder -s tad ium) und époques de la civili-
sation  (Kul turepochen). Das Konzept der Stadien (degrés)  eines For t -
schr i t tsphänomens i m Bereich der Si t ten, das die Gewal t kon t ro l l i e r t 
u n d begrenzt und ein geregeltes Leben i n der Gemeinschaft etabl ier t , 
postu l ier t eine Verket tung von Änderungen, die gleichfal ls - f re i l i ch auf 
einer anderen Ebene als vo rh in - m i t dem zu t u n haben, was die A n t h r o -
pologen i m 20. Jahrhunder t „ K u l t u r " genannt haben. Un te r v ie len ande-
ren Beispielen kann man aus der d r i t t en Epoche der Esquisse  folgenden 
Beleg anführen: „der Z iv i l i sa t ionsgrad, den uns die Wi lden heute noch 
zeigen" (was deut l i ch über die Oppos i t ion W i l d e r / K u l t u r m e n s c h h inaus-
führ t ) ;  u n d kor re la t i v dazu i n der selben Epoche „d ie Völker, die einen 
hohen Z iv i l i sa t ionsgrad erreicht h a b e n 1 5 " . K u l t u r und Na tu rvö lke r 
b i l den h ier nu r einen scheinbaren Gegensatz, denn es handel t sich u m 
einen kor re la t iven Gegensatz, der letztere i n die E n t w i c k l u n g einbezieht 
( „erre icht haben") . Es ist vor a l lem der Terminus époque, i n Verb indung 
m i t dem Auf tauchen des best immten Ar t i ke ls („ les époques de la  c iv i l isa-
t i o n " 1 6 ) , der Probleme bereitet: so w ie Condorcet dieses Wort, das Buf fon 
selbst der Historia sacra  u n d ih ren Transformat ionen  ent lehnt hatte, ver-
wendet, enthä l t es eine Globa l i tä t , eine E inhe i t der Vergangenheit und 
der Gegenwart u n d zugle ich einen geschicht l ichen Ze i t rhy thmus. Das 
Wort époque gehört zu einem Typ  der Gedächtnispädagogik, zur Ver-
wand lung der Ereignisse i n Dinge, die eintreffen,  zur Vorste l lung eines 

13 Condorcet, Esquisse (Anm. 9), 77. 
14 Ebenda, 88. 
15 Ebenda, 9 9 - 1 1 5 . 
16 Civilisation  w i r d bei Condorcet n ie du rch einen unbes t immten A r t i k e l deter-

min ie r t , auch n i ch t - u n d das ist noch bemerkenswerter - du rch ein Ad jek t i v . 
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Hor izontes unserer Geschichte, u n d es führ t  uns entschieden h in te r die 
Unruhe zurück, die etwa die - s tändig von der Bedrohung der D i s k o n t i -
nu i tä t gezeichnete - voltairesche Konzept ion der „Jahrhunder te" (siècles) 
hervorrufen  kann. 

Mehr noch: w ie die Analyse eines Beispiels aus der d r i t t en Epoche der 
Esquisse  erweist, verdankt Condorcets erweitertes Konzept der civilisa-
tion  seine Existenz dem Wort époque i n einem neuen Kon tex t : 

„Nous pouvons observer encore i c i 1 7 l ' o r ig ine de la féodal i té qu 'on a retrouvé 
presque sur tou t le globe aux mêmes époques de la c iv i l i sa t ion ; toutes les fois 
q u ' u n même te r r i to i re a été occupé par deux peuples entre lesquels la v ic to i re 
avai t é tab l i une inégal i té hérédi ta i re [.. . ] 1 8 " 

Die civilisation  ist h ier e in allgemeines Phänomen al ler Gesellschaften, 
die an ein und derselben Bewegung der Geschichte te i lhaben; es bezeich-
net einen Prozeß, der s ich i n koord in ier ter Fo rm auf verschiedenen 
Ebenen u n d i n verschiedenen Räumen manifest ier t .  Vor a l lem aber über-
schreitet die durch den Terminus époque imp l iz ie r te Geschichtsvorstel-
l ung sich i n einem fort  selbst, ohne ih ren Grundcharak te r preiszugeben; 
u n d man sieht, w ie sich i n diesem Text, ausgehend von der K o n d i t i o n 
der besiegten Ackerbauervölker, eine archaische Vorste l lung vom Typ der 
„germanischen Legende" (die entscheidende Verwand lung der Ru inen 
des Römischen Reiches durch die siegreichen Franken) i n eigenart iger 
Weise m i t einer Zukun f t sv i s ion verb indet , die i m Ansatz scharfe Debat -
ten über den universalen Charakter der Feuda l i tä t enthä l t : eine Rhy th -
mis ierung der Geschichte, die - u m m i t Rousseau zu reden - zur E in le i -
t ung des „Jahrhunder ts der Kr i sen u n d Revo lu t i onen 1 9 " gehört. Noch 
eine Anstrengung, u n d man w i r d zu den posi t iv is t ischen „Zus tänden" 
(états)  oder zu den „S tad ien" (stades)  übergehen, die einer ganz anderen 
Insp i ra t ion entspringen. Der Ziv i l isat ionsprozeß, der auf dem zwei ten 
N iveau der Analyse von Condorcet best immte Unterscheidungsprobleme 
(civilisation  i m Gegensatz zu art social)  enthäl t , geht i n eine globale Per-
spekt ive über, die sowohl das ewige Erzählschema des Au fk lä rungs -
kampfes als auch die erste Ebene der al lgemeinen Pr inz ip ien umfaßt, die 
Z iv i l i s ie rung und s tändig fortschreitende  Human is ie rung verb indet . H ie r 
verein igt le tz t l i ch ein einziger Prozeß i n s ich die Folge der K u l t u r z u -
stände, u n d zwar i m Verlauf einer En tw i ck l ung , die einer noch unbe-
kannten L o g i k gehorcht. M a n näherte sich dem P lu ra l civilisations  ( K u l -
turen): man entfernt s ich n ich t davon, sondern man überschrei tet i h n 
bereits i n s ign i f ikanter Weise. 

ι? Es hande l t s ich u m ein abstraktes Momen t eines a l lgemeinen h is tor ischen 
Musters. 

is Condorcet, Esquisse (Anm. 9), 106. 
19 Vgl . das d r i t te Buch des Emi le , in : Jean-Jacques  Rousseau, Œuvres complètes, 

hrsg. ν. M i c h e l Launay, Bd. 3, Paris 1971, 138. 
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4. D a m i t kehr t das Konzept der civilisation  (als Ziv i l is ierungsprozeß) 
also wieder, a l lerdings auf einer v ie l höher gelegenen Ebene, der v ier ten 
Ebene unserer Analyse. Indem er sich m i t dem Auf tauchen entscheiden-
der, k r i t i scher Punkte i n der Geschichte verbindet , gewinnt der Terminus 
eine andere Bedeutung u n d eine neue Tragweite. Es handel t s ich n ich t 
mehr u m den Terminus ad quem des zwei ten Niveaus: die na tür l i che 
Ungle ichhei t , die theoret isch (ideologisch) von einem unk la ren art social 
resorbiert w i r d u n d zugle ich das neutra l is ier t , was Hegel als das Tragische 
der Geschichte denken w i rd . Der Begr i f f  enthä l t n u n v ie lmehr die No t -
wend igke i t , zu einem Denksystem überzugehen, das innerha lb der mehr 
oder minder para l le len E n t w i c k l u n g der Vervo l lkommnungen der societas 
civilis,  der S i t t enku l t u r u n d der in te l lek tue l len u n d geist igen For tschr i t te 
entscheidende Schwellen  der Zivilisation  unterscheidet, bei deren Über-
schrei tung der Zus tand u n d der Prozeß der civilisation  einen neuen S inn 
erhal ten muß. Der Begr i f f  hat so gleichsam i n noch evidenterer Fo rm 
A n t e i l an der Schöpfung seines Kontextes, den man i m Rahmen eines 
Werkes nie als von außen auf gezwungen ansehen kann. Bereits i n der 
zwei ten „Epoche" der Esquisse,  wo er zum Rousseau des ersten Discours 
auf Dis tanz geht, e rwähnt Condorcet „den spannungsgeladenen u n d 
schwier igen Übergang von einer groben Gesellschaft zum Ku l t u r zus tand 
(état de civilisation)  der aufgeklär ten u n d freien Vö lke r " - e in Übergang, 
der keine Degenerat ion sei, sondern eine „no twend ige Kr i se" i m graduel -
len For tgang der Menschhei t zur „absoluten Pe r fek t i on ie rung 2 0 " . U n d er 
verb indet das n ich t nu r m i t der „Ausdehnung" (étendue),  sondern auch 
m i t der „Re inhe i t " (pureté)  der A u f k l ä r u n g . . .  Wenn die Kr ise - der med i -
z in ischen Begr i f fs t rad i t ion  entsprechend - sowohl e in Moment der Aus-
scheidung schädl icher Stoffe  und der Ungewißhei t als auch eine (äußerst 
var iable) Rhythmis ierungsform der Ze i t ist, so bedeutet die aus dieser 
Kr ise erstehende Zivilisation  e in zentrales u n d vö l l i g neuartiges Phäno-
men. U n d diese Herau fkun f t  der neuen Zivilisation  ver langt eine qua l i ta -
t ive Veränderung i n der aufk lärer ischen  Befreiung, die man n ich t länger 
einfach auf einen Gegensatz zwischen Kenntn issen u n d wahrer Pr ima Ph i -
losophia zurück führen  kann. Ungeachtet der Widersprüche, die er po l i -
t isch hic et nunc erfuhr,  hat Condorcet diese Zivilisation,  welche die A u f -
k l ä rung ideologisch i n die Revo lu t ion in tegr ier t , i n der achten „Epoche" 
der Esquisse  wesent l ich genauer u n d t iefs inniger charakter is ier t : 

„ [ . . . ] nous sommes arr ivés au po in t de c iv i l i sa t ion , où le peuple pro f i te des 
lumières, non seulement par les services q u ' i l reçoi t des hommes éclairés, mais 
parce q u ' i l a su s'en fa i re une sorte de pa t r imo ine , et les employer imméd ia te -
ment à se défendre contre l 'erreur, à préven i r ou sat isfaire ses besoins, à se pré-
server des m a u x de la vie ou à les adouc i r par des jouissances nouve l l es 2 1 . " 

20 Condorcet , Esquisse (Anm. 9), 97 - 98. 
21 Ebenda, 200. 
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Dieser Text legt großes Gewich t auf die Vorherrschaft  des Rechtes auf 
Glücksel igke i t , das Jefferson den amer ikanischen Insurgents  verkündet 
hatte. Vor a l lem jedoch handel t er vom unmittelbaren  Gebrauch der A u f -
k lä rung, was n ich t „spontan" oder ohne „zei t l iches In te rva l l " bedeutet, 
sondern „ u n m i t t e l b a r " , ohne Bevormundung, ohne die notwendige Ver-
m i t t l u n g „befugter S t immen" , möge es sich n u n u m solche von Betreuern 
oder von verk le ideten Geist l ichen handeln. D ie neue Bedeutung, welche 
die Idee der z iv i l isator ischen Hand lung i n entscheidender Weise be-
reichert, hängt h ier n i ch t mehr oder n ich t mehr ausschl ießl ich von der 
K ons t r uk t i on eines ideologischen Ar te fakts ab, das Harmonis ierungen 
erzwingt , sondern vom einzig w i r k l i c h z iv i l isator ischen Ehrgeiz, die auf-
klärer ische Befre iung m i t einer A r t Sieg über die menschl iche Not zu 
vereinen. 

I I I . 

Von diesem Aperçu aus wo l l en w i r zwei A r t en von Schlußfolgerungen 
ziehen oder besser: zwei Perspekt iven öffnen. 

- Vom bereits re la t iv a l ten Begri f f  des zivilisierten  Individuums  h i n zu 
jenem der civilisation  haben w i r eine große Dis tanz zurückgelegt. Heißt 
das, daß Condorcet eine ganze imp l i z i t e Prob lemat ik des Gegensatzes 
zivilisiert/unzivilisiert  h in te r s ich lassen kann, die er i m übr igen so 
deut l i ch überschreitet? Das ist alles andere als gewiß. I m selben Maße, 
w ie die Idee der civilisation  sich for tan sowohl m i t der A u f k l ä r u n g als 
auch m i t einer Glückse l igke i t verb indet , die v ie l mehr bedeutet als das 
„öf fent l iche  Wohlbef inden" , gewinn t sie die D imens ion einer fortgesetz-
ten Schöpfung, u n d i n einer neuart igen, v ie l dramat ischeren u n d beunru-
higenderen Weise sieht man den al ten Gegensatz Zivilisation  INicht-Zivi-
lisation  w ieder auftauchen. Es handel t sich n i ch t e inmal u m Hierarch ie 
oder Verachtung für den Barbaren; w o r u m es geht, ist die Unfäh igke i t , 
das zu begreifen, was außerhalb  der er t räumten K u l t u r l iegt , was sie 
berühr t u n d ih r ihre Grenzen aufzeigt. Es versteht sich, daß das t rans i t i v 
gebrauchte Verbum civiliser  die nament l iche Angabe eines belebten 
Agens oder eines agierenden, herrschenden Pr inz ips des Z iv i l i sa t ionspro-
zesses er forder l ich  macht und daß dann die Schwier igke i ten auftauchen: 
das Problem ist, nebenbei gesagt, v ie l äl ter als das Auf t re ten des Sub-
stant ivs civilisation . Condorcet e rwähnt die Evo lu t i on des Kolon ia l re ichs 
i m Gefolge der Unabhäng igke i t der Neuen Welt : 

„Peu t -on douter que la sagesse ou les d iv is ions insensées des nat ions européen-
nes, secondant les effets  lents, mais in fa i l l i b les des progrès de leurs colonies, 
n 'amènent b ien tô t l ' indépendance d u nouveau monde? E t dès lors, la popu la t i on 
européenne prenant des accroissements rapides sur cet immense ter r i to i re , ne 
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doi t -e l le pas c iv i l i ser ou faire disparaî t re,  même sans conquête, les nat ions sau-
vages q u i y occupent encore de vastes cont rées 2 2?" 

Nich t mehr als seine Vorgänger, n ich t mehr als w i r selbst vermag Con-
dorcet i n vo l ls tändiger Weise annehmbare Rol len des Z iv i l i s ie r ten u n d 
des Z iv i l i s ie rbaren zu best immen: Rol len, die sich s tändig ändern. A ls ob 
die an die Ho t ten to t ten gerichtete Ansprache i n der Histoire des deux 
Indes  oder die berühmte Fußnote i m Discours  sur  l'origine de l'inégalité 
immer das letzte Wort i n der Sache zu sein d roh ten . . . Das lab i le Span-
nungsverhäl tn is Zivilisation  IBarbarei  f indet immer neue Anwendungs-
gebiete. 

- Ist diese Grenze e inmal angegeben, möchten w i r nütz l iche Vorsichts-
maßnahmen ergreifen  gegen falsche In terpreta t ionen dieser kurzen 
Studie, aber auch gegen eindeut ige Schlußfolgerungen, die der von uns 
eben z i t ier te Text veranlassen könnte. W i r haben i n keiner Weise ver-
sucht, bei Condorcet etwas nachzuweisen, was manche - ausgehend von 
einer rhetor ischen u n d d isz ip l in ierenden Konzep t ion der Kohärenz -
Inkohärenzen nennen würden. Ebensowenig g ing es uns bei einem i n 
E n t w i c k l u n g bef ind l ichen Begri f f  w ie civilisation  bloß u m den Nachweis 
von „Abwe ichungen" , w ie i h n Althussers berühmte Studie über den Con-
trat social  geführt  h a t 2 3 . Civilisation  ist zwangsläuf ig m i t Konzept ionen 
der Geschichte und der K u l t u r verbunden, die n ich t homogen sein 
können u n d die Gegenstand einer Vermi t t lungsarbe i t sind. Dabe i sehen 
w i r gelegent l ich Kompromißb i ldungen am Werke, die unverz ich tbar sind, 
u m dem Begr i f f  seine histor ische Wi rksamke i t zu verleihen. Das könnte 
u n d kann schl icht u n d einfach ideologisch u n d i n kon junk tu re l l e r Weise 
an eine gesel lschaft l iche Praxis gebunden sein. M a n kann die D inge aber 
auch anders verstehen. Wei l sie die E inhe i t l i chke i t der Kontex te , die der 
Terminus civilisation  sammelt, er f indet oder hervorru f t ,  s ich le tz t l i ch als 
woh l tä t ige Gewähr des ganzen Vormarsches der A u f k l ä r u n g durchsetzen 
u n d die A u f k l ä r u n g daran h indern muß, sich auf einen leeren Pädagogis-
mus zu stützen, ver langt etwas ist i m Text der Esquisse  die Parte inahme 
des imp l i z i t en Leser u n d ru f t  sie gleichsam hervor. Dieser imp l i z i t e 
Leser, das s ind Sie, das b i n ich: er ist e in enormes T rugb i l d u n d zugle ich 
die al lernächste, die lebendigste Real i tät . Diese Real i tä t besteht aus dem 
Wunsch, die anthropologische Wahrhei t (die Kultur-Zivilisation,  auf 
a l len Ebenen) wiederherzustel len, u n d sie besteht aus dem Wi l len , einen 
höheren Humanisierungsprozeß (die vom S tandpunk t der E n t w i c k l u n g 
der geist igen Fäh igke i ten m i t der A u f k l ä r u n g verbundene K u l t u r ) theo-
ret isch zu fassen; sie besteht we i te rh in aus der Erkenntn is der grund le-

22 Ebenda, 255. 
23 Louis  Althusser,  Sur le „Con t ra t soc ia l " (Les Décalages), in : L ' Impensé de 

Jean-Jacques Rousseau, (Cahiers pour Γ Analyse 8), Paris 1966, 5 - 4 2 . 
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genden Bedeutung der Zivilisierung  (S i t tenku l tu r ) u n d der societas  civi-
lis  (die Zivilisation  der Regierungsformen u n d der Höf l i chke i t ) w ie auch 
aus dem Appe l l an eine verk lär te Befre iungsziv i l isat ion, die A u f k l ä r u n g 
u n d G lück vereint. Jenes T rugb i l d ist uns mehr als ver t raut , es ist alles 
andere als „ t rüger isch" i m banalen Worts inn, es ist un t rennbar verbun-
den m i t dem K a m p f gegen die Barbare i - e in Kampf , der n ich t die 
Waffen  streckt, weder gegen die Barbare i i n - u n d außerhalb von uns 
selbst noch gegen die Barbare i innerha lb der Ku l tu r . E ine wesent l iche 
Schwier igke i t b le ib t indessen, u n d Condorcet konnte sie n i ch t erkennen, 
obwoh l er nach Sw i f t u n d Vol ta i re kam: die Schwier igke i t , daß es ent-
scheidend no twend ig ist , mögl ichst n ich t nu r Begriffe,  sondern auch 
Kon f l i k t e „un ideo log isch" zu denken - Kon f l i k te , die uns aggressiv 
machen, n i ch t nu r aus dem einfachen Grund, w e i l sie unser gutes Gewis-
sen stören. Denn es g ib t ein instabi les u n d umkehrbares, internes u n d 
externes Spannungsverhäl tn is zwischen Zivilisation  u n d Barbarei,  das 
die Phi losophie des 18. Jahrhunder ts - die zu einer bes t immten ph i loso-
phischen Kohärenz gelangte A u f k l ä r u n g - n i ch t zu denken vermochte. 
Wie Jean Starob insk i nachdrück l i ch festgestellt h a t 2 4 , vermag nu r der 
Borges der Historia del guerrero y de la cautiva  u n d des Informe  de 
Brodie  dazu etwas zu sagen - paradoxerweise w o h l deswegen, w e i l er es, 
i m Gegensatz zu Condorcet, einsam u n d n ich t sol idar isch tu t . 

24 Vgl . das K a p i t e l über den Z iv i l i sa t ionsbegr i f f  u n d seine Geschichte i n Jean 
Starobinski, Le Remède dans le mal , Paris 1990, ohne welches die vor l iegende S tu -
die n i ch t zustande gekommen wäre. 
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Die Dekadenz von Dekadenz 

Von Wolfgang K le in , Be r l i n 

Dekadenz  gehört zu den Begrif fen,  deren S inn durch das 18. Jahr-
hunder t tei lweise verändert , ja i n einigen modernen Aspekten überhaupt 
formier t  worden ist. Seine pol i t isch-soz ia len Dimens ionen i m A u f k l ä -
rungszei ta l ter müssen i m folgenden n ich t i m einzelnen dargestel l t 
werden: Der N ich t -Spez ia l i s t kann h ier so bee indruckt w ie beruh ig t auf 
den reichen A r t i k e l verweisen, den Die ter Gemb ick i zum Handbuch  poli-
tisch-sozialer  Grundbegriffe  in Frankreich  1680- 1820 beigesteuert hat. 
Dekadenz,  so lernt er dort , ist i m zur Rede stehenden Ze i t -Raum i n 
großer Fü l le als „Ko r re la t i onsbegr i f f " 1 zu dem sich ausbrei tenden Fort-
schritt  gebraucht worden. Der Begr i f f  hat jedoch we i t über das damal ige 
Frankre ich u n d das Pol i t isch-Sozia le hinaus i n mehreren geographischen 
und mehreren Diskursbereichen der europäischen K u l t u r gewi rk t , u n d 
das von der Renaissance bis an die Gegenwart heran. Fü r den Dekadenz-
A r t i k e l eines Historischen  Wörterbuchs  ästhetischer  Grundbegriffe,  das 
am Zen t rum für L i te ra tu r fo rschung  i n Be r l i n vorberei tet w i rd , haben 
m ich diese Weiterungen zu interessieren. W i l l die Repräsentat ion dieser 
Geschichte n ich t den schon die Encyclopédie- Autoren beschäft igenden 2 

Gefahren der uferlosen Beschreibung erl iegen u n d selbst als Geschichte 
s t ruk tu r ie r t b le iben - also vor der großen u n d eventuel l w iders t re i tenden 
Menge der Befunde n ich t i n die Bel ieb igke i t der assoziativen Darste l -
lung, i n die der bloßen Au f re ihung oder i n die der w i l l k ü r l i c h e n Reduk-
t i on ausweichen - , b raucht diese eine organisierende Frage. Au fk lä re r i -
scher T rad i t i on zufolge müßte sie den Gegenstand des Fragens i n seinen 
wesent l ichen inneren Dimensionen und äußeren Bewegungen erfassen, 
u n d sie müßte sich f inden lassen. 

1 Dieter  Gembicki, Cor rup t ion , Décadence, in : H a n d b u c h po l i t i sch-soz ia ler 
Grundbegr i f fe  i n F rank re i ch 1680 - 1820, hrsg. v. Rol f Reichardt u. Hans-Jürgen 
Lüsebr ink , Hef t 14/15, München 1993, 59. 

2 Vgl . den A r t i k e l „Desc r i p t i on " von Louis  Jean Marie  Daubenton,  i n : Ency lopé-
die ou D ic t i onna i re raisonné des A r t s et des Mét iers, hrsg. ν. Denis D ide ro t u. Jean 
Le Rond d 'A lember t , 17 Bde., Paris (Neufchâtel) 1751 - 1765, h ier Bd. I V (1765), 
858. A n der S tanford Un ive rs i t y hat dazu i m Januar 1996 eine Konferenz stat tge-
funden. 
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I m folgenden sol l über legt werden, ob diese s t ruktur ierende Frage i n 
unserem Fa l l aus der Feststel lung gewonnen werden kann, daß der Deka-
denzbegri f f  heute selbst der Dekadenz anheimgefal len ist. 

Bei einer solchen Ausgangshypothese dar f  n i ch t verschwiegen werden, 
daß entgegengesetzte Befunde u n d Erwar tungen zur ak tue l len D iskus-
sionslage durchaus fo rmu l ie r t  worden sind. Vor n ich t a l l zu langer Ze i t 
haben Manf red Pfister u n d Bernd Schu l te -M idde l i ch z.B. gemeint, die 
Anz iehungskra f t  des histor ischen Feldes, auf dem Dekadenz  zum Pro-
g ramm wurde, werde i n dem Maße wachsen, „ i n dem die ökonomischen, 
po l i t ischen u n d ideologischen Widersprüche unserer Gegenwart als 
unzugängl ich fü r ra t iona le Analyse u n d ins t rumenta l planende Vernunf t 
erfahren  werden 3 . " Stefan Fuchs hat jüngst unter dem T i te l Dekadenz 
ein beeindruckendes Buch veröf fent l icht ,  i n dem er i n Adornoscher Tra-
d i t i on „emphat ische A r t i f i z i a l i t ä t " 4 i m 19. Jahrhunder t studierte u n d 
zum M i t t e l von Widers tand über das indust r ie l le Ze i ta l ter h inaus p rok la -
mierte. Denken w i r aber an das Bemühen von Jacques Derr ida , die D i f -
ferenzen zwischen „ D e s t r u k t i o n " u n d „Dekons t ruk t i on " ins L i c h t zu 
rücken u n d sich von „Au f ru fen  zum Bruch, zur Des t ruk t i on des Vergan-
genen, zum Vergessen" fernzuhal ten 5 . Bet rachten w i r die Jub i läums-
Nummer 500 des Merkur,  i n der K a r l Heinz Bohrer - w iederum die 
„Phänomenal i tä t des Ästhet ischen" gegen das „N ich t iden t i sche" auf r ich-
tend - sich als „Opponent von Geschichtsphi losophie" de f in ie r t 6 u n d 
Chr is t ian Meier auf die Frage, ob nach dem „ f i n de siècle" n u n das „end 
of h is to ry " komme, ausdrück l i ch „ jeden Gedanken an e in Ende der 
Geschichte" zurückweis t und auf den „ A n f a n g " setzt, der i n der 
Geschichte jedem Ende zu folgen pf lege 7 . U n d vergessen w i r n ich t , w ie 
Heiner Mü l l e r - nach der deutschen Vereinigung i n seinem Schreiben 
b lock ier t - sein Verständnis dafür formul ier te,  daß Theodor Mommsen 
jenen Tei l seiner Römischen  Geschichte,  der den klassischen Ort der 
Dekadenz, die römische Kaiserzei t , hät te darstel len sollen, nie ausarbei-
tete: Mommsen habe diese Zei t so ekelhaft gefunden w ie Mü l l e r seine 
Gegenwart. „Wer wo l l t e das au fsch re iben /M i t  Leidenschaft Haß lohn t 

3 D ie „N ine t i es " . Das englische F i n de siècle zwischen Dekadenz u n d Soz ia l k r i -
t i k , hrsg. v. Man f red Pf ister u. Be rnd Schu l te -M idde l i ch , München 1983, 9. 

4 Stefan  F.-J.  Fuchs,  Dekadenz. Versuch zur ästhet ischen Nega t i v i tä t i m i n d u -
st r ie l len Ze i ta l te r anhand von Texten aus dem französischen u n d engl ischen F i n 
de siècle, He ide lberg 1992, 165. 

5 Vgl . Helga  Geyer-Ryan,  Recht, L i t e r a t u r u n d Dekons t ruk t i on , in : Nach der 
Au fk lä rung? Bei t räge z u m D isku rs der Ku l tu rw issenschaf ten , hrsg. v. Wol fgang 
K l e i n u. Wa l t r aud Naumann-Beyer , B e r l i n 1995 (Z i ta t 248). 

6 Karl  Heinz  Bohrer,  D ie Äs the t i k am Ausgang ih rer U n m ü n d i g k e i t , i n : M e r k u r 
500 (Ok tobe r /November 1990), 862, 855. 

7 Christian  Meier,  Vom „ f i n de siècle" z u m „end of h is tory"? Z u r Lage der 
Geschichte, in : ebenda, 823. 
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n ich t Verachtung läu f t leer 8 . " L ieber n ichts schreiben also als die Deka-
denz beschreiben, p rok lamieren oder bekämpfen. D ie Ab le i t ung von Aus-
gangsbest immungen ist immer ein problematisches Geschäft. H ie r sol l 
m i t solchen bloßen Autor i tä tsbeweisen dennoch behauptet werden: D ie 
Reize des Verwesenden s ind n ich t unter den neuen Best immungen, die 
der Moderne ihre Macht bestreiten. D ie gegenwärt ige K u l t u r def in ier t 
sich n ich t i m Maße u n d n ich t als Gegensatz von Dekadenz. Der Deka-
denz-Begri f f  gehört der Vergangenheit zu. 

Warum aber scheint es s innvol l , s ich darüber so zu wundern , daß die 
Dars te l lung einer Begriffsgeschichte  darauf aufbaut? Schl ießl ich spielen 
viele Termin i i n einer best immten Ze i t eine Rol le u n d werden dann ver-
gessen oder über leben ohne emphatische Bedeutungen. Das gegenwärt ige 
Zurück t re ten von Dekadenz  läßt sich ihnen gegenüber deshalb als 
Fokus der Dars te l lung benutzen, w e i l die heute d iskursbest immenden 
Mode rne -K r i t i ken bei genauerer Bet rachtung auf zumindest dre i Berei-
che verweisen, i n denen der Begr i f f  i n seiner Geschichte bedeutsam 
wurde: auf den des histor ischen Fortschr i t tsdenkens, auf den des onto lo-
gischen Universal ismus u n d auf die Frage, ob die Vernunf t  w i r k l i c h die 
einzige, oder wenigstens die wicht igs te menschl iche Fäh igke i t vor z.B. 
der künst ler ischen Imag ina t ion sei. Diese dre i Bereiche sol len i m folgen-
den betrachtet werden, u m schl ießl ich eine E r k l ä r u n g für das t r is te Ende 
eines eher dunk len Begriffes  vorzuschlagen. 

I . 

Beginnen w i r m i t dem Geschichtsdenken. Wenn i m 18. Jahrhunder t 
das Paar Fortschritt  /  Dekadenz  so häuf ig gemeinsam auf t ra t ,  daß es 
schon als „F loske l oder Versatzs tück" 9 bezeichnet werden muß, so 
scheint das m i t der heut igen Fo r t sch r i t t sk r i t i k wenn n ich t ident isch, so 
zumindest paral le l is ierbar. Zwa r muß bedacht werden, daß damals die 
mehrere Jahrhunder te währende Periode noch n ich t zu Ende war, i n der 
„das zykl ische Mode l l einen zentralen P la tz " i n der Geschichtsref lexion 
e ingenommen 1 0 u n d das We l tb i l d i n den Kategor ien von Aufst ieg, Höhe-
punk t , Niedergang u n d Zusammenbruch s t ruk tu r ie r t hatte. A n t i k e Ze i t -
alter-, Niedergangs- u n d Kre is laufkonzept ionen (Hesiod, Piaton, Po ly -
bios) waren nach dem Mi t te la l t e r neu w i r k s a m geworden, die chr is t l iche 
Eschatologie von August ins De Civitate  Dei - der „überwä l t igenden A n t -

8 Heiner  Müller,  Mommsens B lock , in : S inn u n d F o r m 2 (1993), 211. 
9 Gembicki, Cor rup t ion , Décadence (Anm. 1), 23. 

Jochen Schlobach,  Zyk len theor ie u n d Epochenmetaphor ik . S tud ien zur b i l d -
l i chen Sprache der Geschichtsref lex ion i n F rank re i ch von der Renaissance bis zur 
F rühau fk lä rung ,  München 1980, 343. 
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w o r t " auf den Vorwur f  der Schu ld der Chr is ten am Niedergang Roms 
durch die Über legung, daß „ i m Chr is ten tum der Niedergang eines i r d i -
schen Reiches eine zwei t rangige Angelegenheit sei" - wa r zurückgetre-
ten, i h r apokalypt isches Moment d ive rs i f i z ie r t 1 1 . Dem zykl ischen, i n 
seinem Grunde „ s t a t i s c h e n " 1 2 Ze i tbegr i f f  entsprach ein ebenfalls durch 
Kre is laufvors te l lungen  s t ruk tu r ie r te r  Na tu rbeg r i f f 1 3 , u n d i n beider Sinne 
konnte gesagt werden: „A l les, was w i r sehen, ist durch seine so offen-
s icht l iche Unbeständ igke i t na tü r l i ch der Veränderung und fo lg l i ch Deka-
denz, Verderben u n d Untergang un te rwo r f en 1 4 . " Fü r die Künste gal t 
ebenfalls seit langem, daß sie w ie der menschl iche Körper „geboren 
werden, wachsen, ver fa l len u n d s te rben " 1 5 . Der Zyk lus wa r es schließ-
l ich, der es den f rühneuzei t l i chen Menschen ermögl ichte, Kr iege u n d 
pol i t ische Kr i sen gedank l ich zu bewäl t igen: I n den Discorsi  sopra  la 
prima decada  di  Tito  Livio  gr i f f Mach iave l l i „ z u den Beispielen der 
A l t en zu rück " , u m seine Gegenwart „be i der E in r i ch tung der Repub l i -
ken, bei der E rha l t ung der Staaten" vor Niedergang zu bewah ren 1 6 ; über 
Türken- , Rel ig ions- u n d Dreiß ig jähr ige Kr iege b l ieb das Muster w i r k s a m 
bis i n die universalgeschicht l iche Unterwe isung des D a u p h i n „n i ch t nu r 
über das Aufste igen u n d über den Sturz der Reiche, sondern auch über 
die Gründe ihres For tschr i t ts u n d über die ihrer D e k a d e n z " 1 7 ; noch Vol-
ta i re arbeitete, sei es i m Essai sur  l'histoire  générale  (1753/56), i n der 
Histoire de Γ Empire  de Russie  (1759) oder dem Précis du siècle de Louis 
XV  (1769), s tändig m i t einem solchen Dekadenz-Begr i f f .  Vor diesem H i n -
te rgrund re la t iv ier t s ich z.B. die begri f fsgeschicht l iche  Bedeutung von 
Montesquieus Considérations  sur  les causes de la grandeur  des Romains 
et de leur  décadence  (1734). „Dekadenz" w i r d dor t selbstverständl ich, 
wenn auch selten genutzt , aber nirgends i n seinen Inha l ten d isku t ie r t ; 
die Schr i f t  ist als staatstheoretische Ref lex ion über „eine langsame A r t 
des Eroberns" u n d eine Regierungskunst, wo „ jeder M ißbrauch der 
Macht immer kor r ig ie r t werden k a n n " 1 8 , eher e in längerer Essay i n der 

11 Vgl . Paul  Widmer,  D ie unbequeme Real i tä t . S tud ien zur N iedergangsthemat ik 
i n der An t i ke , S tu t tga r t 1983 (Z i ta t 37). 

12 Reinhart  Koselleck,  Das achtzehnte Jahrhunder t als Beg inn der Neuzei t , in : 
Epochenschwel le u n d Epochenbewußtsein, hrsg. v. Re inhar t Herzog u. Re inhar t 
Kosel leck, München 1987, 275. 

Vgl . Udo  Krolzik,  Ze i tvers tändnis i m Spiegel der Natur , Wand lungen des 
Zeitverständnisses u n d der N a t u r w a h r n e h m u n g u m 1700, in : Selbstverständnisse 
der Moderne, hrsg. v. Gün te r F iga l u. Rol f -Peter Sieferle,  S tu t tga r t 1991. 

14 Antoine de Montchrestien,  Traicté de l 'œconomie po l i t i que , s. l . 1615, 16. 
15 Giorgio Vasari, De l le v i te de 'p iù eccelent i p i t t o r i , scu l to r i e a rch i te t to r i 

(1550), F lorenz 1948, 249. 
16 Niccolò  Machiavelli,  Vom Staate oder Bet rachtungen über die ersten zehn 

Bücher des T i t . L i v i us (1531), in : Mach iave l l i , Sämmtliche  Werke,  Bd. 1, Kar l s ruhe 
1832, 6. 

17 Jacques Bénigne Bossuet, Discours sur l ' h is to i re universel le (1681), in : Bos-
suet, Œuvres, Paris 1979, 953. 
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Vorberei tung des Esprit  des Loix  (1749), als daß sie zur Begriffsge-
schichte von Dekadenz  Neues beitrüge. A u c h Rousseaus erster D iskurs 
w i r k t i m Kon tex t des zyk l ischen Denkens weniger neu als i n dem des 
progressiven. 

Wenn man dies bedenkt und zugle ich berücks icht ig t , daß heute durch-
aus andere gedankl iche Grundor ien t ie rungen vorherrschen, b le ib t den-
noch die Frage, ob dem obigen Z w a r n ich t das Aber end l ich folgen muß. 
Ist aber n ich t dennoch Dekadenz  heute geeignet, Fortschritt  n ich t nu r zu 
ergänzen, sondern zu korr ig ieren? M a n braucht doch nu r daran zu 
denken, w ie Condorcet i n seiner klassischen Apolog ie des For tschr i t ts aus 
dem Zyk lus end l ich ausbrechen zu können meinte - „ D i e Vervo l l komm-
nungsfähigkei t des Menschen ist unbegrenzt" - , w ie er selbst aber am 
Schluß seine ganze gedankl iche Kons t r uk t i on ein „ A s y l " des phi losophe 
nannte, „ i n das der Gedanke an seine Verfolger  i h m n ich t folgen kann " , 
e in „E lys ium, das seine Vernunf t  sich zu schaffen  wußte u n d das seine 
L iebe zur Menschhei t m i t den reinsten Mächten v e r s c h ö n t " 1 9 - ; u n d w ie 
er kurz nach der Niederschr i f t  dieses Satzes dann doch den unreineren 
Mächten n ich t en tkam u n d i n deren Gefängnis starb. M a n braucht sich 
doch nu r die A r t zu vergegenwärt igen, i n der die Herolde des For tschr i t ts 
i m 19. Jahrhunder t sich zu Dekadenz  äußern zu können beanspruchten -
Pierre Larousse z.B., der i n seinem großen Wör te rbuch so k ü h n w ie 
beschränkt behauptete: „Ne in , Dekadenz ist nirgends mögl ich, so sol ida-
r isch s ind die Vö lker durch die Gemeinsamkei t ihrer Schicksale gewor-
den ! " - u n d der Rousseaus K u l t u r k r i t i k als „ G r i l l e eines Humor i s ten " 
abtat : „Behaupten, daß alles gut ist, wenn es aus den Händen der Na tu r 
kommt , u n d daß i n den Händen des Menschen alles entartet ; dem For t -
schr i t t der Au f k l ä rung die Dekadenz der Vö lker zuordnen; die Mensch-
hei t zu ihrer Wiege zurückführen,  u m sie leben zu lehren, u n d i h r als e in-
ziges Gesetz i nm i t t en der Wälder den Code der Wi ldhe i t geben - das heißt 
den Geschmack am Paradox etwas we i t t re iben u n d sich über den gesun-
den Menschenverstand etwas zu sehr mokieren. Es ist w i r k l i c h ärger l ich, 
daß der w i l de Genfer bei seinen Wanderungen n ich t bis zu den Kann iba -
len Neuseelands vorgestoßen ist, [ . . . ] u m über sein Traumidea l nachzusin-
n e n 2 0 . " Es ist doch ke in Wunder, sondern hat Gründe i n der Real i tät , daß 
die Verteidiger der A u f k l ä r u n g heute n ich t mehr berei t s ind, w ie Werner 
Krauss vor dreißig Jahren das Entstehen einer For tschr i t ts theor ie zu 
den unbestre i tbaren Errungenschaf ten  des Aufk lä rungs jahrhunder ts  zu 

1 8 Charles  Louis  de Montesquieu, Œuvres complètes, Bd. 2, Paris 1976, 108, 115. 
19 Marie Jean Antoine Nicolas  Caritat  de Condorcet, Esquisse d ' u n tab leau 

h is tor ique des progrès de l 'espr i t h u m a i n (1795), Repr in t H i ldeshe im 1981, 358, 
363. 

20 Pierre  Larousse,  Décadence, in : Larousse, G rand d ic t ionna i re universel d u 
X I X e siècle, Bd. 7, Paris 1870, 207. 
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zählen - einer Theorie, die jener Dekadenz-Vorste l lung das Ende bereite, 
derzufolge die ständige „D rehung des Glücksrades" i rgendwann „al les 
Erre ichte wieder zun ich te" mache 2 1 . Weit zurückhal tender, ja fast schon 
entgegengesetzt weist Jochen Schlobach i n den heut igen Debat ten darauf 
h in , daß „d ie Gleichsetzung von A u f k l ä r u n g und For tschr i t ts theor ie" eine 
„polemische Vereinfachung" sei, die vor a l lem die Tatsache verkenne, daß 
dem histor ischen Denken i m 18. Jahrhunder t , von Montesquieu über 
D idero t bis zur Revolut ion, eine zykl ische Geschichtsvorstel lung 
zugrunde l a g 2 2 . E ine neue Welle der Dekadenz scheint sich h ier abzu-
zeichnen, m i t Zuf lüssen aus dem 18. Jahrhunder t selbst. U m nochmals 
zur anderen Seite zu schauen: Als Jean Monnet nach dem 2. Wel tk r ieg die 
französische P lan i f i ca t ion begründete, ta t er das unter der Losung: 
„Modern is ie rung oder D e k a d e n z " 2 3 . Fü r Monnet wa r das eine rhetor ische 
Frage. Warum sollen wi r , nach dem, was w i r inzwischen erlebt haben u n d 
wissen über die Kosten dieser Modernis ierung, n ich t der anderen A n t -
wo r t neues Gewicht geben? A u c h wenn man Modern is ierungsnotwendig-
ke i ten i n S i tua t ionen w ie denen, i n der Monnet arbeitete, eingestehen 
w i r d - besser als der Op t im is t Pierre Larousse u n d seinesgleichen kennen 
w i r heute „d ie Unbeständ igke i t jedes H ö h e p u n k t s " 2 4 , ja seine Gefahren. 
Warum sol l te - nach dem Schei tern jenes For tschr i t ts - n i ch t jetzt die 
Dekadenz p rok lamie r t werden? 

I I . 

Z u m Universal ismus. Wenn das 18. Jahrhunder t von einer Geschichts-
vors te l lung beherrscht war, i n der Dekadenz  einen n ich t zu vernachlässi-
genden Platz e innahm, so läßt s ich das von dieser anderen begriffsge-
sch icht l i ch w ich t igen D imens ion n ich t sagen. M i t Dekadenz  ist zeitweise 
die Er fah rung  einer f ragment ier ten  W i r k l i chke i t fo rmul ie r t  worden. Wie 
die Negat ion des For tschr i t ts könnte die Verabschiedung eines onto log i -
schen u n d sozialen Universal ismus dem Begri f f  neues Leben i n den K o n -
tex ten der Postmodern i tä t ermögl ichen. Deren K r i t i k an der A u f k l ä r u n g 
würde sie bestärken, wenn sich am Hor izon t des 18. Jahrhunderts diese 
Verabschiedung noch n ich t abzeichnete. 

21 Werner  Kr  aus s, Der St re i t der A l te r tumsf reunde  m i t den Anhängern der 
Moderne u n d die En ts tehung des geschicht l ichen Wel tb i ldes (1966), in : Krauss, 
A u f k l ä r u n g I. F rankre ich , hrsg. v. W in f r i ed Schröder, B e r l i n / W e i m a r 1991, 5. 

22 Jochen Schlobach,  A u f k l ä r u n g u n d K u l t u r i m Geschichtsdenken des 
18. Jahrhunder ts , in : Nach der Au fk lä rung? (Anm. 3), 3 - 5 . 

23 Vgl . Modern isa t ion ou décadence. Etudes, témoignages et documents sur la 
p lan i f i ca t i on française, hrsg. v. Berard Cazes u. Ph i l i ppe Mioche, A ix -en-Provence 
1990. 

24 Vladimir  Jankélévitch,  L a décadence, in : Revue de métaphys ique et de mora le 
4 (1950), 355. 
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Tatsächl ich gal t da noch immer die schon von L a Rochefoucauld for-
mul ier te Sorge, daß i n dekadenten Reichen „a l le E inzelnen sich auf ihre 
eigenen Interessen beschränken u n d vom al lgemeinen Wohl a b w e n d e n " 2 5 

könnten, u n d war das Bemühen, „das Ganze zu ordnen" , so best immend 
w ie i m Contrat social:  „Aus der öf fent l ichen  A u f k l ä r u n g erwächst die 
E inhe i t von Verstehen u n d Wol len i m gesel lschaft l ichen Körper, daraus 
das genaue Zusammengehen der Teile u n d schl ießl ich die größte K r a f t 
des Ganzen 2 6 . " 

Mehr als hunder t Jahre nach dieser ganzhei t l ichen Wi l lenserk lä rung 
erst wurde „d ie Er fah rung  der F r a g m e n t i e r u n g " 2 7 fo rmu l ie r t  - u n d zwar 
m i t H i l f e des Dekadenz-Begri f fs.  Das begann n ich t auf der Ebene des 
pol i t isch-sozia len Denkens, sondern zeichnete sich, i n der Folge der 
Romant ik , i n einigen Bemerkungen u n d der l i terar ischen Praxis der 
Brüder Goncourt ab. Berühmt wurde es durch eine Ref lex ion zur L i te ra -
turgeschichte von Paul Bourget. I n einem Essay über Baudela i re sprach 
Bourget i m November 1881 von einem „ S t i l der Dekadenz [ . . . ] , wo die 
E inhe i t des Buches sich auflöst, u m der Unabhäng igke i t der Seite Platz 
zu machen, wo die Seite sich auflöst, u m der Unabhäng igke i t des Satzes 
Platz zu machen, u n d der Satz, u m der Unabhäng igke i t des Wortes Platz 
zu machen". Es w i r d bis heute häuf ig übersehen, daß dieser Satz keines-
wegs eine Apologie moderner Kuns t war, sondern ein Bedenken fo rmu-
l ierte, das vo l l i n der T rad i t i on der aufk lärer ischen  Bemühung u m die 
Ganzhe i t l i chke i t des „sozialen Organismus" stand. U n m i t t e l b a r vor dem 
z i t ie r ten Satz über den St i l , und als dessen Basis, f indet sich ein b io log i -
st isch verpacktes pol i t isches Menetekel - fo rmu l ie r t  i m Ab le i tungss t i l 
posi t iv is t ischer Wissenschaf t l ichkei t : „Das I n d i v i d u u m ist die Zel le der 
Gesellschaft. D a m i t der Gesamtorganismus (organisme total) m i t Energie 
funk t ion ie r t ,  ist es nöt ig, daß die i h n b i ldenden Organismen m i t Energie 
funkt ion ieren, aber m i t einer untergeordneten Energie; u n d dami t diese 
minderen Organismen selbst m i t Energie funkt ion ieren, ist es notwendig , 
daß ihre sie b i ldenden Zel len m i t Energie funkt ion ieren, aber m i t einer 
untergeordneten Energie. W i r d die Energie der Ze l len unabhängig, 
ordnen die Organismen, die den Gesamtorganismus b i lden, ihre Energie 
der Gesamtenergie ebenfalls n i ch t mehr unter, u n d die entstehende Anar -
chie füh r t  zur Dekadenz des Ganzen 2 8 . " 

25 François de La Rochefoucauld , Réf lexions ou Sentences et Max imes morales 
(1665), in : L a Rochefoucauld, Œuvres complètes, Paris 1980, 496. 

26 Jean Jacques Rousseau, Œuvres complètes, Bd. 3, Paris 1964, 393, 380. 
27 Andrew Hewitt,  Fascist Modern ism, Aesthet ics, Pol i t ics, and the Avan t -

Garde, S tan ford 1993, 14. 
28 Paul  Bourget, Psychologie contemporaine. Notes et por t ra i ts . Charles Baude-

la i re, in : L a Nouve l le Revue, November 1881, 412 f. 

14 Zeitschrift  für Historische Forschung, Beiheft 21 
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Das pol i t ische Schlüsselwort h ier ist „Ana rch ie " : Wenige Monate zuvor 
wa r der russische Zar A lexander I I . einem A t ten ta t erlegen - die Leser 
der gutbürger l ichen Zei tschr i f t ,  i n der Bourgets Text erschien, dür f ten 
daran gedacht haben, als sie so über Baudelai re lasen. Sozialontologisch 
veral lgemeinert aber wu rden diese Befunde erst durch ih ren berühmte-
sten Leser, F r ied r i ch Nietzsche. Von Dekadenz  i m eingeführten Sinne des 
Niedergehens von Hochku l t u ren hat te Nietzsche schon seit längerem 
gelegent l ich gesprochen. Seine Bourget -Rezept ion 2 9 , die zu einer wesent-
l ichen Begr i f fsveränderung  bei t ragen sollte, setzte unmi t te lba r nach dem 
Erscheinen der Essais  de psychologie  contemporaine  (darunter des Bau-
delaire-Essays) als Buch 1883 ein u n d r ichtete die These vom Dekadenz-
S t i l als Auf lösung der E inhe i t des Kuns twerks vorerst gegen Wagners 
Idee von Mus ik , w ie Nietzsche sie sah: „St i l  des Verfalls  bei Wagner: die 
einzelne Wendung  w i r d souverän,  die Un te ro rdnung und E ino rdnung 
w i r d zufä l l ig . Bou rge t 3 0 . " E i n Br ie f  an Car l Fuchs, jetzt auf M i t t e A p r i l 
1886 dat ier t , b l ieb i n der gleichen Perspektive. 1888 erst, i n Nietzsches 
le tz tem bewußtem Jahr, wurde sie erweiter t . Auslösend dafür wa r die 
intensive Lek tü re eines gerade erschienenen Buches des Pariser Psycho-
pathologen Charles Féré über Dégénérescence et criminalité 21. D ie ner-
venmedizinische Trad i t ion , aus der Féré k a m u n d die Nietzsche kannte, 
u n d ihre prägende Rol le für den Herrschaf tsdiskurs  jener Jahre können 
h ier n i ch t ausgebreitet werden; an beider Ende stand der nat iona lsoz ia l i -
stische Entar tungsbegr i f f .  Nietzsche jedenfal ls not ier te als Resümee 
seiner Lek tü re i n einem langen Fragment , daß „d ie zunehmende Civ i l i sa-
t i o n [ . . . ] no thwend ig auch die Zunahme der morb iden Elemente, des 
Neurotisch-Psychiatrischen  u n d des Criminalistischen  m i t s ich b r i n g t 3 2 " . 
Dieser Gedanke po in t ie r te frühere  N ih i l i smus-Diagnosen; die skept i -
schen Beobachtungen Bourgets könn ten i h m zugeordnet werden. Der 
Veral lgemeinerung standen jedoch we i te rw i rkende andere Überzeugun-
gen Nietzsches entgegen, u n d i n beider Aufeinandert ref fen  wurde das 
Fragment ierungsproblem als ontologisches formul ier t .  Denn Nietzsche, 
der Dekadenz als „unen tbehr l i ch für menschl iche Steigerungsmögl ich-
k e i t e n " 3 3 sah, vermochte Férés düsteren Entar tungsdiagnosen keines-

29 Vgl . Joëlle Stoupy, „Ma î t re de l 'heure" . D ie Rezept ion Pau l Bourgets i n der 
deutschsprachigen L i t e r a t u r u m 1890, Bern u.a. 1996. 

30 Friedrich  Nietzsche,  Nachgelassene Fragmente, in : Nietzsche, Br iefwechsel . 
Gesamtausgabe, hrsg. von Giorg io Co l l i u. Mazz ino M o n t i n a r i ( im fo lgenden 
z i t ie r t : KGA),  A b t . I - I I I i n 20 Bänden, B e r l i n 1975 - 93 h ier Bd. V I I /1 , 688. 

31 Vgl . Hans Erich Lampi,  V ivre et m o u r i r - debout. Texte zu F r i ed r i ch N ie tz -
sche, Cuxhaven 1993. 

32 K G A , Bd. V I I I / 3 , 158. 
33 Wolfgang  Müller-Lauter,  Ar t is t ische décadence als physiologische décadence. 

Z u F r ied r i ch Nietzsches später K r i t i k am späten R ichard Wagner, in : Commun ica-
t io f idei . Festschr i f t  fü r Eugen Biser, Regensburg 1983, 288. 
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wegs uneingeschränkt zu folgen. „ D i e abartenden Natu ren s ind übera l l 
da von höchster Bedeutung, wo ein For tschr i t t erfolgen s o l l 3 4 . " E i n Jahr-
zehnt später fügte er h inzu : „ D a m i t es Kuns t giebt, dami t es i rgend ein 
ästhetisches T h u n u n d Schauen giebt, dazu ist eine physiologische Vor-
bed ingung unumgäng l ich : der Rausch." Und : „ D i e Kuns t ist das grosse 
St imulans zum L e b e n 3 5 . " Dieser Widerspruch zwischen M o r b i d i t ä t u n d 
Leben wurde für Nietzsche existenzbest immend. I n k a u m zählbaren 
Fragmenten, i m Fall  Wagner,  i n der Götzen-Dämmerung,  i n Ecce  homo 
suchte er sich zu entschieden: E r formul ier te  Absagen an eine dégénéres-
cence, die er immer wieder auch „décadence" nannte u n d die i h m als 
„e in kosmopol i t isches A f fek t -  u n d In te l l i genzen-Chaos" 3 6 , als „N ieder -
gang der organisirenden K r a f t " 3 7 zunehmend bedroh l ich erschien. 
„Wagner est une névrose 3 8 . " Nietzsche w i l l keine sein. 

A ls unend l i ch schwier ig beschrieben, aber dennoch erstrebt w i r d h ier : 
Un iversa l i tä t . Nietzsche nannte es vera l lgemeinernd die „erste Vorschule 
zur Geis t igke i t " , auf „e inen Reiz nicht  sofort  [zu] reagiren, sondern die 
hemmenden, die abschliessenden Ins t ink te i n die H a n d [zu] bekom-
m e n 3 9 . " U n d er nahm n u n Bourget nochmals - u n d erstmals i n einer Ver-
öf fent l ichung  - auf: „Womi t kennzeichnet s ich jede litterarische déca-
dence? Dami t , dass das Leben n ich t mehr i m Ganzen wohn t . Das Wort 
w i r d souverain u n d spr ingt aus dem Satz hinaus, der Satz grei f t  über 
u n d verdunke l t den S inn der Seite, die Seite gewinn t Leben auf U n k o -
sten des Ganzen - das Ganze ist ke in Ganzes mehr." Der Gedanke g ing 
aus dem Kreis der Kuns t entschieden ins grundsätzlich  Problematische: 
„Jedes M a l Anarch ie der Atome, Disgrega t ion des Wi l lens, ,Freiheit des 
Ind iv iduums ' , mora l isch geredet, - zu einer po l i t ischen Theorie erwei ter t 
,gleiche  Rechte fü r A l le ' . Das Leben, die gleiche  Lebendigke i t , die V ib ra -
t i on u n d Exuberanz des Lebens i n die k le insten Gebi lde zurückgedrängt , 
der Rest a rm an Leben. [ . . . ] Das Ganze lebt überhaupt n ich t mehr: es ist 
zusammengesetzt, gerechnet, küns t l i ch , e in A r t e f a k t 4 0 . " D ie Absage an 
die bürger l iche Gesellschaft u n d den demokrat ischen Staat ist unver-
kennbar. Daneben die an dekadente Küns t l i chke i t . Demgegenüber 
umfassender Lebensdrang. Der Dekadenz - die er als erster als f ragmen-
t ier te Existenz verstand - wo l l t e Nietzsche sich n ich t überlassen. 

34 Friedrich  Nietzsche,  Menschl iches, A l lzumensch l iches (1878), in : K G A , Bd. 
IV /2 , 192. 

35 F.  Nietzsche,  Gö tzen -Dämmerung (1888), in : K G A , Bd. V I /3 , 110, 121. 
36 F.  Nietzsche,  Nachgelassene Fragmente, in : Nietzsche, Sämt l iche Werke. K r i -

t ische Studienausgabe, hrs. von Giorg io Co l l i u. Mazz ino M o n t i n a r i , Bd. 1 - 1 5 , 
2. durchges. Auf l . , München 1988, h ie r Bd. 13, 17. 

37 F.  Nietzsche,  Der F a l l Wagner (1888), in : K G A , Bd. V I /3 , 41. 
38 Ebenda, 16. 
39 F.  Nietzsche,  Gö tzen -Dämmerung (Anm. 34), 102. 
40 F.  Nietzsche,  Der F a l l Wagner (Anm. 37), 21. 

14: 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-49376-0 | Generated on 2025-05-15 23:27:31



212 Wolfgang Klein 

Seine Bemühung u m das Ganze stat t u m das „niedergehende" Leben 
nannte Nietzsche am Schluß „d ie Her ren -Mora l (,römisch', ,heidnisch', 
,klassisch', ,Renaissance') [ . . . ] als die Zeichensprache der Wohlgerathen-
hei t , des aufsteigenden  Lebens, des Wi l lens zur Mach t als Pr inc ips des 
L e b e n s 4 1 " . Z u Recht hat Chr is t ian Lavagno i n einer K r i t i k der N ie tz -
sche-Sicht Foucaul ts die Frage gestel l t , „ob die Lehre vom Übermen-
schen u n d vom Wi l l en zur Macht ta tsächl ich eine Dezent r ierung oder 
n ich t v ie lmehr eine Potenzierung des Subjekts i m p l i z i e r t 4 2 " . Wie verein-
facht aber ist diese Frage geschicht l ich an Nietzsche gerichtet worden, 
w ie sehr wurde das Problematische, Nichtabgeschlossene, Zerrissene, das 
er sah, ja verkörperte, niedergetreten! Z u einer Seite durch jene, die 
Nietzsches Ruf zu gesteigertem Leben i n borniert-aggressiver  A l lw issen-
hei tsanmaßung aufnahmen und den durch Nat iona l ismus u n d Rassismus 
aufgeladenen mediz in ischen Entar tungsd iskurs end l ich 1933 zum Herr -
schaf ts instrument machten. Z u einer anderen aber auch dort , wo das 
Aufbegehren dagegen, daß i n der gesel lschaft l ichen Welt „d ie Subjekte 
[ . . . ] z e r l e g t " 4 3 wurden, n ich t als entscheidende Gemeinsamkei t m i t 
Nietzsche akzept ier t , sondern „dem Proletar ia te" (mi t pathet ischem 
Schlußvokal) das geschicht l iche Erzeugen der „organischen E inhe i t der 
Person" u n d der „Gesel lschaft als To ta l i t ä t " ebenso zugetraut wurde w ie 
das dami t verbundene Überw inden jeder „s ich i n der Fo rm von Zwei fe l , 
Verzwei f lung u n d so wei ter ausdrückenden Dekadenzerscheinung* Au. 
Georg Lukâcs, von dem hier die Rede ist, schwor der überzogenen Revo-
lu t ionserwar tung ba ld ab u n d untersuchte stat t des Proletar iates die 
Kuns t auf ihre Mög l i chke i ten h in , „den unmi t te lbaren Ansche in des 
Lebens m i t dem Durchs ich t igwerden der Erscheinungswel t , m i t dem 
Glanz des Wesens organisch" zu vere in igen 4 5 ; seine große Konzep t ion (zu 
der als Monument n ich t ra t ional is t ischer Dumpfhe i t , sondern erschütter-
ter A u f k l ä r u n g über schl immste Er fah rung  auch das umstr i t tene Buch 
über Die Zerstörung  der  Vernunft,  1954, gehört) k a m nach 1945 i m Osten 
Deutschlands zu brei ter humanis ierender Wi rkung . Aber die behauptete 
generelle „gesel lschaft l iche Zusammengehör igkei t von Über fe inerung  der 
entleerten I nd i v i dua l i t ä t u n d entfesselter B e s t i a l i t ä t " 4 6 l ieß sich n ich t 

41 Ebenda, 44 f. 
4 2 Christian  Lavagno,  Rekons t ruk t i on der Moderne. E ine Un te rsuchung zu den 

ph i losophiegeschicht l ichen Moderne-Konzep t ionen von Habermas u n d Foucau l t 
(Manusk r ip t 1995), 12. 

43 Georg Lukâcs,  Geschichte u n d Klassenbewußtsein (1923), in : Lukâcs, Werke, 
Bd. 2, N e u w i e d / B e r l i n 1968), 264. 

44 Ebenda, 331, 275, 299, 374. 
45 G. Lukâcs,  D ie E igenar t des Ästhet ischen (1963), Bd. 2, B e r l i n / W e i m a r 1981, 

286. 
46 G. Lukâcs,  M a r x u n d das Prob lem des ideologischen Verfal ls (1938), in : 

Lukâcs, K a r l M a r x u n d F r i ed r i ch Engels als L i te ra tu rh is to r i ke r ,  Be r l i n 1952, 91. 
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beweisen, und, sch l immer noch, der Theoret iker des Kampfes gegen die 
En t f remdung schob die Dimensionen der prak t ischen Ent f remdung, die 
u m i h n herum bis zur Vern ich tung von Menschen führte, ebenso von sich 
w ie die Tatsache, daß m i t Versatzstücken seiner Theorie schl imme K u l -
t u r p o l i t i k gemacht wurde. 

Das füh r t  zurück zu den diesen Be i t rag organisierenden Fragen. Wenn 
auf die angedeuteten Weisen die Aus t re ibung des Problemat ischen u n d 
einer K u l t u r des Fragments, w ie sie aus dem Dekadenzbegr i f f  en tw icke l t 
worden waren, als k a u m machbar, ja t ie f d iskred i t ie r t zu b i lanz ieren ist 
- weshalb soll te das fragmentar ische  Element i m Dekadenzdenken, das 
am Ende des 19. Jahrhunder ts als ontologisches Problem freigesetzt 
worden ist, n ich t zu den Kons t ruk t i onsp r inz ip ien unserer heut igen 
K u l t u r gezählt werden? W i r d das Ende der Bemühungen u m Tota l i tä t 
heute n ich t zu Recht konstat ier t - da doch die Real i tä t i n sich immer 
stärker di f ferenziert  erscheint u n d die sozialen Bemühungen, die E inhe i t 
dennoch zu zwingen, i n menschenfeindl ichen Tota l i tar ismus führten? 
Wäre Nietzsche n ich t , gegen seinen anderen Teil , gerade als décadent zu 
preisen? 

I I I . 

Was n u n dr i t tens die ästhetische Seite der Begriffsgeschichte  betr i f f t , 
so ist bei der Frage nach einer mögl ichen A k t u a l i t ä t na tü r l i ch n ich t an 
die lange Reihe von K lagen über eine Dekadenz der Künste zu denken, 
die zu n ichts anderem dienten, als Normen, Regeln u n d Dogmen über 
den „e igen t l i ch" guten Geschmack zu bestät igen oder zu kräf t igen. A u f 
dieser Ebene g ib t es k a u m Sinnunterschiede zwischen der Geschichte 
der Staaten u n d der der L i tera tur , zwischen M o r a l u n d A rch i t ek tu r usw. 
Al les konnte Dekadenz  genannt werden - einfach, we i l es den herrschen-
den Vorstel lungen über das, was sein oder werden sollte, n i ch t entsprach. 
Der Abbé d 'Aub ignac 1640 m i t seinem „Pro jek t zur Wiederherste l lung 
des Französischen Theaters, einschl ießend die Gründe seiner Deka-
d e n z 4 7 " ; Désiré Nisard, der 1834 „e inen L u x u s st i l is t ischer Nuancen" 
w ie den der late in ischen Dekadenz-Dich ter „ v ö l l i g überf lüssig für die 
Erz iehung der Menschhei t " n e n n t 4 8 ; Andre j Shdanow, der 1946 - m i t 
beacht l ich größerer Mach t - mein t , Anna Achmatowa und M i c h a i l 
Sostschenko lenk ten m i t ih ren „dekadenten, n icht igen, ideenlosen u n d 
oberf lächl ichen Werken" nu r von der Gegenwartsaufgabe ab, „unsere 
Jugend i m Geiste einer grenzenlosen Ergebenheit für die Sowje tord-

47 François  Hédelin d'Aubignac,  L a p ra t ique du théâtre (1657), München 1971, 13. 
48 Désiré Nisard,  Etudes de mœurs et de c r i t i que sur les poètes la t ins de la 

décadence (1834), Bd. 2, Paris 1849, 287f. 
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nung" zu erz iehen 4 9 - es g ib t einige Gründe zu hoffen,  daß a l l das, so 
einf lußreich u n d b iswei len unhe i l vo l l es geschicht l ich war, keine Z u k u n f t 
hat. 

E ine andere Reihe von Über legungen aber kann unsere Aufmerksam-
ke i t wei ter beanspruchen. A u c h sie k o m m t von weither. I n seinen Maxi-
men schrieb L a Rochefoucauld an der schon z i t ie r ten Stel le auch von 
„ L u x u s u n d zu großer pol i tesse" als sicherem Anzeichen für den Verfal l 
von S taa ten 5 0 , u n d fast g le ichzei t ig sah Samuel v. Pufendorf f  die byzan t i -
nischen Kaiser zu häuf ig „ i n Wol lüsten ersoffen,  ganz w e i b i s c h " 5 1 , u m 
ihren Staat gut zu regieren. Was sich h ier abzeichnete, aber noch ent-
schieden abgelehnt wurde, wa r die A h n u n g eines Bruches einiger k u l t u -
rel ler Formen m i t dem, was man für na tü r l i ch u n d vernün f t ig h ie l t . Über 
das Anc ien Régime hinaus wurden die Anzeichen dieses Bruches i n 
Frankre ich bis i n die Kr ise des Klassiz ismus zu Beg inn des 19. Jahr-
hunderts als Dekadenz  auf der Negativseite verbucht . Dabe i waren die 
Beschreibungen dessen, was da als prob lemat isch angesehen wurde, 
schon f r üh recht genau. Über „ fehlende N a i v i t ä t " , „a f fekt ier ten  S t i l " , 
„neue Wortschöpfungen", „de l i ka te Späße u n d K la tsch" k lagte Rémond 
de Sa in t -Ma rd - als Gelegenheitsschri f tstel ler  u n d Salonlöwe prädest i -
n ier t , Ze i ts t immungen festzuhalten; i m Namen des „Naturschönen" 
wandte er sich gegen „jenes Monster, das al le menschl ichen Mächte n ich t 
n iederzuhal ten vermögen, den L u x u s " 5 2 . Bei Seneca machte der Abbé Le 
Moine d 'Org iva l (zwei wei tere Bücher über ant ike Ger ichts- u n d Kanze l -
beredsamkeit s ind i h m zu verdanken) aus: „e ine geschraubte, dunkle, 
aufgeblähte D i k t i o n vo l ler Pömp u n d Prahlere i " , „n ich ts Natür l iches, 
n ichts Einfaches: alles ist geschminkt u n d über t r ieben" , „ausgefei l ter 
u n d b lumiger St i l , b lendende Ausdrucksweise" , „außergewöhnl iche, oft 
gräßl iche Schönhei ten" , „G r i f f  nach gekünstel ten Wör tern u n d neuen, 
außergewöhnl ichen Gedanken" , „übertr iebenes [. . . ] Raf f inement" ; 
zusammenfassend: „ M a n ließ die Naturschönhei ten, u m gesuchten Ver-
z ierungen nachzu lau fen 5 3 . " 

Sieht man über den tadelnden Grundzug der Charakter is ierungen 
h inweg, waren hier bereits die Best immungen sehr wei tgehend versam-
mel t , m i t denen 120 Jahre später Gaut ier den R u h m Baudelaires als des 

4 9 Andrej  Shdanow,  D o k l a d ο zu rna lach „Zvezda" i „ L e n i n g r a d " . Sokrascen-
naja i oboboscennaja stenogramma (1946), Moskau 1952, 8, 25. 

5 0 La Rochefoucauld, Réf lexions (Anm. 25), 496. 
si Samuel  v.  Pufendorff,  E i n l e i t ung zu der H is to r ie der vornehmsten Reiche u n d 

Staaten, so jetz iger Ze i t i n Europa sich bef inden (1682), F r a n k f u r t / M a i n  1709, 46. 
52 Toussaint Rémond de Saint-Mard,  Réf lexions sur la poésie [ . . . ] suivies de 

trois lettres sur la décadence d u goût en France, Den Haag 1734, 329, 336f. 
53 Henri  Le Moine  d'Orgival,  Considérat ions sur l ' o r ig ine et le progrès des be l -

les lettres chez les Romains, et les causes de leur décadence, Paris 1749, 149f., 152. 
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dekadenten Dichters begründen sollte. E ine Au fwe r tung des Luxus 
wehr ten die Au fk lä re r  - m i t der gelegent l ichen Ausnahme Voltaires -
zwar ab. Dennoch aber wu rden die Weichen fü r den Aufs t ieg des Deka-
denz-Begriffes  bis zum Ende des 19. Jahrhunderts i n dieser Ze i t gestel l t : 
m i t der L izenz ierung des Schreckl ichen als eines l i terar ischen Gegen-
standes u n d eines ästhetischen Wertes. L i terar ische Mot ive u n d Werke, 
i n denen - nachdem schon die Gegenreformat ion  die Schönhei t des Mär -
tyrer tums propagier t hat te - seit der zwei ten Hä l f te des 18. Jahrhunder ts 
das Schreckl iche Schönes auf wies, s ind von Mar io Praz schon vor Jahr-
zehnten, n i ch t ohne gelegentl iche Bekundungen von Ekel , zusammenge-
tragen worden: Das „Grauen als Quelle von Lus t u n d Schönhei t " , „d ie 
von Schmerz, Verderbthei t u n d Tod gezeichnete Schönhei t " , „das Böse" 
m i t dem „S t igma gefal lener Schönhei t " , der „ K u l t der gefal lenen Schön-
he i t " u n d sadistisches „Wohlbehagen" fanden sich bei Richardson, D ide -
rot und Heine, M i l t on , Chauteaubr iand und Shelley, Schi l ler, Goethe u n d 
vie len anderen 5 4 . Nach Burkes Über legungen zum Erhabenen gal t „e ine 
A r t von Schrecken" als „ Ü b u n g der feineren Teile unseres Systems" u n d 
schien fähig, „F rohs inn he rvo rzub r i ngen 0 5 " . D ie aufkommende Äs the t i k 
des Schreck l i chen 5 6 w a r sensualist isch geprägt; am wei testen getr ieben 
wurde sie von Sade. E ine neue Schönhei tsvorste l lung t ra t zu der b isher i -
gen h inzu, gebunden an A n t i - N a t u r u n d das Erhabene Satans. B lumen 
konnte n u n auch das Böse treiben. M i t der Befre iung der künst ler ischen 
Sub jek t i v i t ä t durch Genie- u n d Au tonomie -Äs the t i k wa r a l l dies verbun-
den. I m 19. Jahrhunder t kamen steigernd u n d i n anderer R ich tung fo l -
genreich - worauf h ier n i ch t eingegangen werden k a n n 5 7 - die En tdek -
k u n g der Nervosi tät u n d die Ents tehung der Psychiatr ie h inzu (die 
moderne französische Bedeutung des ersten Wortes dat ier t der Robert 
auf 1838, die des zwei ten auf 1842). 

Von den Anzeichen des Wandels sei die lakonische I ron ie Stendhals 
h ier erwähnt , der 1822 die bisher genutzten Waffen  gegen die Herrscher 
der Vergangenheit kehrte. „ M a n schreibt m i r aus Par is," not ier te er, „daß 
man dor t [ . . . ] r u n d tausend B i lde r gesehen hat, die Sujets aus der H e i l i -
gen Schr i f t  darstel len, gemalt von Malern, die n ich t sehr daran glauben, 

54 Mario  Praz , L iebe, Tod u n d Teufel. D ie schwarze Roman t i k (1930), München 
1988, 45, 65, 69, 111, 99. 

55 Edmund Burke , A Ph i losoph ica l E n q u i r y i n to the Or ig i n of our Ideas of the 
Sub l ime and Beau t i f u l (1757), L o n d o n 1958, 136. 

56 Vgl . Carsten  Zelle,  „Angenehmes Grauen" . L i te ra tu rh is to r i sche Bei t räge zur 
Äs the t i k des Schreck l ichen i m 18. Jahrhunder t , H a m b u r g 1987. 

57 Vgl . Robert A. Nye,  Cr ime, Madness, & Pol i t ics i n Mode rn France: The M e d i -
cal Concept of Na t i ona l Decl ine, Pr ince ton 1984; Ursula Link-Heer, „ L e m a l a 
marché t rop v i t e " . For tschr i t t s - u n d Dekadenzbewußtse in i m Spiegel des Nervos i -
tätssyndroms, in : For tschr i t tsg laube u n d Dekadenzbewußtse in i m Europa des 
19. Jahrhunder ts , hrsg. v. Wol fgang Drost , He ide lberg 1986, 45 - 67. 
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bewunder t u n d beur te i l t von Leuten, die gar n ich t daran glauben, u n d 
schl ießl ich bezahl t von Leuten, die auch n ich t daran g lauben." Absatz, 
u n d dann: „Danach sucht man das Warum für die Dekadenz der 
K u n s t 5 8 . " Das erhabenste der maler ischen Genres i n dieser Weise m i t 
den Vorwür fen  gegen die n iedr igsten Produk t ionen der Kuns t zu ver-
knüp fen wa r zu diesem Ze i t punk t noch unerhör t . Wo das Erhabene zum 
Dekadenten erk lä r t war, wurde es aber denkbar, das Dekadente zum Pro-
g ramm zu machen. Sta t t der Natur , der Gesundheit , des For tschr i t ts 
gewannen das Künst l i che, das Kranke , das Dekadente an Wert. 

Charles Nod ier hat m i t seinem Lobpre is des Phantast ischen 1832 „als 
erster so etwas w ie ein dekadentes l i terar isches Selbstbewußtsein fo rmu-
l i e r t 5 9 . " Gaut ier u n d F lauber t fo lgten i m selben Jahrzehnt. Letzterer 
schwärmte i n den Mémoires  d'un  fou  (1838) vom kaiser l ichen Rom, 
„dieser schönen Kön ig in , die sich i n der Orgie w ä l z t 6 0 , " u n d bekannte 
achtzehnjähr ig i n einem Br ie f vom 15. Ju l i 1839: „ I c h l iebe es sehr, 
Männer [ . . . ] w ie Nero, w ie den Marqu is de Sade zu sehen 6 1 " - später 
legte er Logiergästen gerne einen Band Sade auf den Nacht t isch. Er war 
es auch, der 1853 i n einem Br ie f das jahrhunder te lang verschollene 
A d j e k t i v „décadent" als erster schr i f t l i ch wiederbelebte, es pos i t i v 
besetzte u n d zur Ästhet is ierung eines n ichtkünst le r ischen Phänomens 
verwendete - m i t Wör tern, die dem Klassiz ismus einige seiner Wertbe-
grif fe  entwanden: „Was fü r e in mi t te lmäßiger Mensch, dieser Lamar t i ne ! 
D ie Schönhei t des dekadenten Napoleon hat er n ich t begrif fen,  diesen 
Zo rn des Giganten gegen die Kni rpse, die i h n erdrücken. N ich ts Bewe-
gendes, n ichts Gehobenes, n ichts Ma ler isches 6 2 . " Vier Jahre später ver-
feinerte Baudelai re die Best immungen i n seinen Notes nouvelles  sur 
Edgar  Poe, wo er gegen „diese rätsel losen Sphingen, die die hei l igen 
Pforten der Klassischen Äs the t i k bewachen," zu Felde zog: „Jedesmal, 
wenn das unwider legbare Orakel ertönt, kann man sicher sein, daß es 
sich u m ein amüsanteres Werk als die Ilias  handel t . Es ist dann die Rede 
von einem Gedicht oder einem Roman, dessen Teile al le geschickt auf 
Überr raschung h i n angelegt sind, dessen S t i l wunderbar geschmückt ist, 
wo al le M i t t e l der Sprache u n d der Prosodie von unfehlbarer  H a n d 
genutzt s ind." U n d er fuhr fort :  „ I n den Spielen dieser verlöschenden 
Sonne werden einige poetische Geister neue Freuden f inden; sie werden 
blendende Kolonnaden, Kaskaden schmelzenden Metal ls , Paradiese aus 

58 Stendhal,  De l 'amour, Bd. 2 (1822), in : Stendhal , Œuvres complètes, G e n f / 
Paris s.d., 215. 

59 Erwin  Koppen,  Dekadenter Wagnerismus. S tud ien zur europäischen L i t e r a t u r 
des F i n de siècle, B e r l i n / N e w York 1973, 23. 

60 Gustave Flaubert,  Œuvres complètes, Bd. 11, Paris 1974, 482. 
61 Ebenda, Bd. 12, 358. 
62 Ebenda, Bd. 13, 404. 
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Feuer, eine t raur ige Pracht, die Wol lust des Bedauerns, al le Zauber des 
Traumes, al le Er innerungen des Opiums en tdecken 6 3 . " Der klassische Ort 
für den neuen St i lbegr i f f  Dekadenz  ist m i t der Eloge erreicht, die Gau-
t ier dem to ten Baudelai re an den Beginn der ersten Werkausgabe setzte -
den Dekadenz-S t i l als einen extremer ku l tu re l l e r Fü l le kennzeichnend 
und den „besonderen Geschmack des Dichters am K ü n s t l i c h e n 6 4 " als 
zentralen Gew inn hervorhebend. Verlaine schrieb das dann fort . 

Es ist bekannt , daß nach al ledem eine Welle des „Dekadent ismus" i n 
den 1880er Jahren Frankre ich erfaßte, von dor t aus I ta l ien, England, 
Österreich u n d weitere Länder erreichte u n d i m Ästhet iz ismus des F i n 
de siècle auslief. Dekadenz  wa r h ier - wenn auch nu r für eine M inder -
hei t u n d für kurze Ze i t - zu einem pos i t iv besetzten ästhetischen Begri f f 
geworden. 

Vor kurzem hat Wal ter Moser i n den ku l tu re l l en Diskussionen unserer 
Tage eine „Rückkehr zum Barock" festgestellt u n d so beschrieben: „E ine 
posi t ive Bewer tung von Komp lex i t ä t , Heterogeni tät , von ästhetischen 
Mischungen u n d Unre inhei ten, [ . . . ] kumu la t i ve , eklekt ische Vorgehen, 
[ . . . ] eine starke Be jahung des S inn l ichen u n d Sensuellen, eine H i n w e n -
dung zum Körper l ichen, [ . . . ] e in Verschleiß von Zeichen, ohne daß dieser 
i n eine Ökonomie des Ertrags u n d der Kap i ta l i s ie rung eingebunden 
wäre. Eine vielfache A b k e h r von einer mimet ischen Äs the t i k , [ . . . ] Küns t -
l i chke i t pos i t iv bewertet u n d lus tvo l l gespielt, [ . . . ] das spielerische u n d 
respektlose Umgehen m i t vorgegebenen ku l tu re l l en Mater ia l ien, [ . . . ] 
Wi rk l ichke i tsef fek te  [ . . . ] auf W i r k u n g bedacht: Verführung,  Lustste ige-
r u n g 6 5 . " Geht a l l das n i ch t i n die R ich tung der z i t ie r ten Vorstel lungen 
von Baudelaire, Gaut ier u n d ih ren Gefährten? Beschreibt es n ich t tref-
fend die B ibe l der Dekadenz, Jo r i s -Ka r l Huysmans' À rebours  (1884)? 
K a n n diese Küns t l i chke i t n ich t unter „d ie Bemühungen u m die E n t w i c k -
l ung der Phantas ie fäh igkei t " gezählt werden, die Kar lhe inz Barck m i t 
manchem anderen heute fü r wesent l ich hä l t fü r die „potenz ier t bedrohte 
Menschhei t des wissenschaft l ichen Ze i t a l t e r s 6 6 " ? D ie I ta l iener haben den 
Terminus „decadent ismo" doch schon i n den zwanziger Jahren geadelt, 
indem sie i h n zum „fast vo l ls tändigen Synonym für unseren Modern is -
mus" mach ten 6 7 . Z u m d r i t t en M a l also die durchgehende Frage dieses 

63 Charles  Baudelaire, Œuvres complètes, hrsg. ν. Marce l A . Ruff, Paris 1968, 
346. 

64 Théophile  Gautier,  Not ice, in : Charles Baudela i re, Les Fleurs d u M a l (Baude-
laire, Œuvres complètes I), Paris 1868, 26. 

65 Walter  Moser,  Barock (Manusk r i p t 1995), 9 f. 
66 Karlheinz  Barck,  Poesie u n d Imag ina t ion . S tud ien zu ih rer Ref lexionsge-

schichte zwischen A u f k l ä r u n g u n d Moderne, S t u t t g a r t / W e i m a r 1993, 5, 1. 
67 Matei  Calinescu, Faces of moderni ty . Avan t -Garde , Decadence, K i t sch , 

B l o o m i n g t o n / L o n d o n 1977, 219. 
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Beitrags: Warum f inden sich diese Vorstel lungen u n d dieses Programm 
eines ausdrück l i ch dekadenten Ästhet iz ismus i n der gegenwärt igen 
K u l t u r n i ch t wieder? 

* * * 

Weil, u n d i ch komme zum Resümee, zum einen die Geschichte von 
Begri f fen  i h r eigenes Gewich t u n d ihre besondere Log i k hat. Sie au to r i -
siert n i ch t so einfach Vorstel lungen, die aus ih rem großen Reservoir 
gefischt u n d von den Kon tex ten ihrer Ents tehung u n d ihrer Existenz, 
von ih rem semantischen Fe ld getrennt werden. M a n kann sehr gut den 
Ästhet iz ismus betonen, die Bedeutung des Fragments akzentuieren, die 
Fo r t sch r i t t sk r i t i k unterst re ichen - a l l das ist Tei l des heut igen Deka-
denz-Begrif fs.  Dennoch aber b le ib t der Begr i f f  an die zykl ische 
Geschichtsauffassung  gebunden. Pau l Widmer sagt es genauer, gestützt 
auf die Analyse an t iker Vorstel lungen: „Niedergangskonzept ionen or ien-
t ieren sich an einer N o r m " und entha l ten fo lg l i ch Wertdifferenzen.  Sie 
s ind des wei teren durch einen „Verweis auf die Z u k u n f t " charakter is ier t . 
U n d sie können schl ießl ich nu r gedacht werden „ i n Relat ion zu [ ihrem] 
Gegenbegriff  , A u f stieg' oder dessen neuzei t l icher Version F o r t s c h r i t t ' 6 8 " . 
Norm, Wert, Zukun f t , For tschr i t t - alles Worte, die i n der K u l t u r unserer 
Tage ke in absolutes Bürgerrecht mehr genießen. D ie Tatsache, daß Deka-
denz  h ier ebenfalls ke inen Platz err ingen konnte, zeigt, daß Widmer 
recht hat : Selbst wenn der Begr i f f  als Negat ion a l l dessen def in ier t  w i r d 
- das Gewich t seiner Geschichte ist groß. Seine Exis tenz ist an die seines 
Gegenparts gebunden. M i t seiner - selbst negat iven - B indung an den 
For tschr i t t sterben seine Fragment -D imens ion u n d sein Ästhet iz ismus. 

Wo aber l iegt die Dif ferenz  zu jenem Ende des letzten Jahrhunderts, 
als eine re la t iv bedeutende Gruppe von Schr i f ts te l lern  sich ein einziges 
M a l i n der Geschichte als dekadent begri f f  u n d so auch auftrat? N i ch t 
a l le in i n einer größer gewordenen k r i t i schen Energie gegenüber Werten, 
Normen und For tschr i t t . E i n zwei ter Aspekt scheint m i r entscheidend, 
u m das Ende der Spiele m i t dem Niedergang zu erklären. M a n spiel t 
n ich t m i t dem Ende, wenn es das Ende al ler W i r k l i chke i t werden, wenn 
es er lebt werden kann. Nach Auschwi tz u n d Hi rosh ima, m i t den B i l de rn 
verhungernder Menschen i n unserer (n icht i n einer dr i t ten) Welt u n d i m 
Wissen u m die zu Ende gehenden Ressourcen w i r d der f röhl iche Äs the t i -
zismus der Dekadenz unhal tbar . „ E r kannte die Schlachtfe lder des Gei-
stes, i m Grunde wo l l te er keine anderen k e n n e n 6 9 " , konnte He in r i ch 

6 8 Paul  Widmer,  D ie unbequeme Real i tä t . S tud ien zu r N iedergangsthemat ik i n 
der An t i ke , S tu t tga r t 1983, 17, 27, 30. 

69 Heinrich  Mann, Nietzsche (1939), in : Nietzsches unsterb l iche Gedanken, e in-
gelei tet von H e i n r i c h Mann , ausgewähl t von Golo Mann , Be r l i n 1992, 10. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-49376-0 | Generated on 2025-05-15 23:27:31



Die Dekadenz von Dekadenz 219 

M a n n über Nietzsche noch schreiben. Inzwischen stehen diese anderen 
Felder des Schlachtens vor al ler Augen. „Ka tas t rophe" oder „ A p o k a -
lypse" s ind die entsprechenden Begriffe. 

Eine sehr entschiedene K r i t i k der modernen Zei ten ermögl icht es mir, 
die erzählte Geschichte an die A u f k l ä r u n g zurückzub inden. „ N o c h nie 
wa r u n d noch nie gab sich die Menschhei t so böse w ie i m 20. Jahr-
hunder t " , konnte man kü r z l i ch i m Vorwor t zu einer Reihe von Stud ien 
über die „Renaissance des Bösen" lesen. Der Text fähr t  for t :  „Das Pro-
jek t der Moderne schreitet we i ter b l i n d v o r a n 7 0 . " Dem ersten Satz ist 
k a u m zu widersprechen. Dem zwei ten könnte h inzugefügt werden: D ie 
Dekadenz von Dekadenz  zeigt, daß dieses Pro jekt ganz so b l i n d denn 
doch n ich t ist. Es sucht die Fäh igke i t zur Se lbs tk r i t i k zu bewahren, 
sucht sich nöt igenfal ls umzuformul ieren.  Den i n Wich t igem durch das 
18. Jahrhunder t bes t immten Begri f f  n ich t mehr zu akzeptieren, zeugt von 
einer Ha l tung , von einem Streben i n aufk lärer ischem Geist. 

70 D ie andere Vernunf t .  Z u r Renaissance des Bösen, hrsg. v. A lexander Schul le r 
u. Wol fer t  von Ruhden, Be r l i n 1993, V I I . 
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