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ikonisch verdichtet sich auf dem umschlag dieser bro-
schüre das selbstbild dresdens. von der brühlschen 
Terrasse, „balkon europas“ genannt, geht der blick auf 
die kunstakademie, mit der gläsernen kuppel des kunst-
vereins, die mit einer eigenartigen figur an ihrer spitze 
besetzt ist, die sich beim näheren hinsehen als chimäre 
aus nike und fama zu erkennen gibt. Auf dem sockel 
in der bildmitte steht gottfried semper, der jene oper 
baute, die heute medial auch als „das schönste brauhaus 
deutschlands“ bekannt ist. und am hinteren bildrand wer-
den das neu errichtete coselpalais, benannt nach der 
berühmten mätresse August des starken, und die wieder-
errichtete frauenkirche sichtbar. sie ist das stein gewor-
dene symbol für die rekonstruktion des „alten“ dresden 
und zugleich objekt eines neu-alten bürgerstolzes.

betrachtet man dieses bild, mag es verständlich erschei-
nen, dass manche sagen, dresden sei gar keine stadt, 
sondern ein mythos. indes, so wäre zu entgegnen, macht 
der mythos erst die stadt. „elbflorenz“ – das ist die er-
zählung von barocker schönheit, Liebe zur kunst und 
Prunk der alten residenz. es ist ein erinnerungsmythos, 
zugleich aber auch ein mythos der Wiederbegründung. 
Zwischen beide schiebt sich der mythos des opfers: 
die Zerstörung dresdens am 13. und 14. februar 1945. 

in den konflikten um die kirchen- und die stadtrekon-
struktion, um die restituierung von räumlicher mitte 
und urbaner identität, hat sich eine die bürgerschaft mo-
bilisierende energie zu erkennen gegeben. sie hat es 
vermocht, dass mehr als drei viertel der kosten für den 
Wiederaufbau der kirche von privaten geldgebern ge-
spendet wurde. Zugleich hat diese gemeinsinnige kraft 
aber auch bei der bebauung der die frauenkirche umge-
benden brachen zu einer emphase historistischer re-
konstruktionstreue auf dem neumarkt geführt. in der 
erzählung von Zerstörung und Wiederauferstehung ver-
schränken sich mithin mythische eigentranszendierung 
der stadt und aktuelle gemeinsinnsbehauptungen in 
einer höchst spannungsvollen Weise.  

dresden illustriert die fragestellung des sonderfor-
schungsbereichs, der in dieser stadt auch seinen sitz hat. 
der sonderforschungsbereich 804 „Transzendenz und 
gemeinsinn“ wurde im mai 2009 von der deutschen for-
schungsgemeinschaft bewilligt und besteht seit dem 1. 
Juli 2009 an der Technischen universität dresden.
er umfasst 20 Teilprojekte aus drei fakultäten und neun 
instituten der Tu dresden sowie von Partnern der italie-
nischen universitäten Turin und matera und der univer-
sität Zürich, schweiz. Zudem besitzt der sfb 804 ein 
integriertes graduiertenkolleg zur Ausbildung von dok-
toranden und internationalen stipendiaten. das for-
schungsprogramm sieht vor, jenseits herkömmlicher 
epocheneinteilungen ordnungsformationen wie stadt, 
republik, demokratie, nation, bürgerliche gesellschaft, 
Adel und hof, religiöse und nicht-religiöse gemeinschaf-
ten miteinander zu vergleichen. stets geht es um die Ana-
lyse des spannungsvollen Zusammenspiels von Trans-
zendenzformen und gemeinsinnsvorstellungen bei ent-
stehung, stabilisierung und scheitern von vormodernen 
und modernen sozialen und politischen ordnungen. mit 
dieser interdisziplinär und international vernetzten frage-
stellung setzt der sfb 804 die erfolgreiche grundlagen-
forschung der dresdner geistes-, sozial- und kulturwis-
senschaften fort, die in der zweiten hälfte der 1990er 
Jahre mit dem  sonderforschungsbereich 537 „institutio-
nalität und geschichtlichkeit“ und einem internationalen 
graduiertenkolleg begonnen hat. 

die folgenden seiten beabsichtigen, den gemeinsamen 
forschungsansatz und die Ziele der einzelnen Projekte 
des sfb 804 der wissenschaftlichen und interessierten 
Öffentlichkeit vorzustellen. sie möchten auch zu Anre-
gung und Auseinandersetzung einladen.

Prof. Dr. Hans Vorländer
Sprecher des Sonderforschungsbereichs 804
„Transzendenz und Gemeinsinn“
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die sozial-, geistes- und kulturwissenschaften haben sich 
in den vergangenen Jahren vor dem hintergrund aktueller 
innen- und außenpolitischer debatten wieder verstärkt der 
religionsthematik zugewandt und deren rolle als gesell-
schaftliche ordnungsmacht intensiv diskutiert. Zugleich 
hat eine Auseinandersetzung über die soziomoralischen 
grundlagen moderner gesellschaften stattgefunden. der 
sonderforschungsbereich 804 nimmt beide diskussions-
stränge auf, wendet sie aber in der konzeptuellen ver-
knüpfung von „Transzendenz“ und „gemeinsinn“ als den 
diskursiven und praktischen konstitutionsressourcen so-
zialer und politischer ordnungen zu einer systematischen 
fragestellung, die thematisch ein neues forschungspro-
gramm generiert. 

verborgener sinn 
und verdeckTe orienTierung: 
reLigion und soZiomorAL

in öffentlichem diskurs und neuesten Zeitdeutungen 
werden selbstgewissheiten der moderne vielfältig infra-
ge gestellt. mit dem ende der bipolarität europas, mit 
der globalisierung und dem ökonomisch-politischen Auf-
stieg asiatischer und arabischer Länder wurden die tra-
ditionellen historischen konstellationen des okzidents 
und die sie begleitenden ‚großen erzählungen’ entwertet. 
so wird einerseits von einer Wiederkehr des religiösen 
geredet, die mit inner- wie zwischengesellschaftlichen 
Tendenzen verknüpft sei. der oft beschworene ‚clash of 
civilizations‘ wird teilweise – und sehr vereinfacht – als 
ein Antagonismus zwischen entzaubertem, aufgeklärtem 
‚okzident’ und religiös dominiertem ‚orient’ bestimmt, 
der seine Periode der Aufklärung mit einer Trennung von 
staat und kirche noch vor sich habe. Zugleich wird aber 
auch die selbstbeschreibung der christlichen Welt als ei-
ner ‚säkularisierten‘ verstärkt in frage gestellt. mit blick 
auf den amerikanischen kontinent wird die säkularisie-
rung zumindest als „europäischer sonderweg“ (h. Leh-
mann) angesehen. und selbst in europa meint man eine 
renaissance der religion bzw. vor allem des religiö-
sen, eine „Wiederkehr der götter“ (f. W. graf) und eine 
Periode der „de-säkularisierung“ (P. L. berger)  beob-
achten zu können. mit solchen gegenwartsdiagnosen 
verlieren zugleich historische Ablaufschemata, wonach 
auf das christliche europa des mittelalters und die kon-
fessionelle Welt der frühen neuzeit ein unumkehrba-
rer säkularisierungsprozess gefolgt sei, ihre scheinbare 

selbstverständlichkeit. Auf der anderen seite haben in-
nergesellschaftliche entwicklungen – migration, demo-
graphische entwicklung und familienstruktur – fragen 
nach dem sozialen Zusammenhalt aufgeworfen. neues-
te bio-technologische entwicklungen schließlich konfron-
tieren die westlichen gesellschaften mit der grundfrage 
nach der aus christlich-humanistischen Traditionen er-
wachsenen vorstellung von der unverfügbarkeit mensch-
lichen Lebens und erzeugen neue diskussionen über 
ethisch-moralische grundlagen und politische regulie-
rungs- und rechtliche normierungsnotwendigkeiten. 

Auf die neuesten gesellschaftlichen umbrüche und kul-
turellen verunsicherungen reagierten politische und so-
zialtheoretische diskurse, die von dem bedürfnis der 
mobilisierung von sinn und orientierung getragen sind 
und die sich auf formen und motive des konzeptes der 
„Zivilgesellschaft“ beziehen. Zwar kommen in der em-
phase bürgerschaftlichen engagements auch kompen-
sationsstrategien für die funktions- und finanzdefizite 
staatlich organisierter steuerungsleistungen zum Aus-
druck; gleichwohl werden mit dem neu erstarkten begriff 
von der „bürgergesellschaft“ aber auch sehr viel umfas-
sendere Traditionen, konstellationen und Programmlagen 
wieder eingeholt, die auf die Autonomie, handlungsfä-
higkeit und selbstermächtigung einer aktiven bürgerge-
sellschaft reflektieren. vielfach geht mit der diskursiven 
renaissance der Zivilgesellschaft auch eine kritik der 
sozio-moralischen grundlagen moderner gesellschaften, 
der destruktivität eines atomistischen individualismus 
und der alle Lebenswelten durchdringenden kapitalisti-
schen Wirtschaftsweise einher. mit der mobilisierung 
der „bürgergesellschaft“ wird deshalb die hoffnung auf 
generierung von sinn und Ligaturen für bürger und ge-
meinschaft verbunden. die rolle des religiösen in die-
sem Zusammenhang ist umstritten: Wo für die einen die 
rückbesinnung auf religiöse bestände und moralische 
gemeinschaftsformen zu den elementaren Ausdrucks-
formen einer wiederbelebten bürgergesellschaft gehört, 
wird für andere das verhältnis zum religiösen im konzept 
der säkularen, modernen Zivilgesellschaft problematisch. 
die Wiederkehr des religiösen stellt dann vielmehr, so 
die vermutung dieser Zeitdiagnostiker, für gegenwärtige 
gesellschaften eine enorme belastung dar: „eine politi-
sche kultur, die sich, sei es in fragen der forschung an 
menschlichen embryonen, der Abtreibung oder der be-
handlung von komapatienten, entlang der bruchlinie 
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irdisch und himmlisch mysterium bildnachweis: Jakob böhme, Alle 

Theosophischen Werke, Amsterdam 1682

säkular/religiöser gegensätze unversöhnlich polarisiert, 
stellt selbst in der ältesten demokratie den staatsbürgerli-
chen commonsense auf die Probe“, fasste Jürgen haber-
mas mit blick auf die usA zusammen.

ZWischen den WeLTen: bürgersinn, Tugend 
und menschenversTAnd

in diesen diskurslagen werden die grundfragen sozialer 
und politischer ordnungen, ihrer begründung, ihrer sta-
bilität und ihrer Transformation verhandelt. die mögliche 
rolle der Potentiale „Transzendenz“ und „gemeinsinn“ 
scheint auf den ersten blick eindeutig zu sein. mit den
umbrüchen in geschichte, kultur und Politik werden 
ebenso wie mit der konstatierten rückkehr der religiosi-
tät einstellungen und vorstellungen assoziiert, die quasi 
von außen auf die gesellschaft einwirken und von ihr 
anscheinend nicht kontrolliert werden können. sie sind 
nicht verfügbar, sie überschreiten die selbstgesetzte 
ordnung von gesellschaft und Politik. hierzu zählen oh-
ne Zweifel die Phänomene der religiosität, die von den 
einen als bedrohung, von den anderen als notwendige 
Ligatur wahrgenommen werden. Aber auch gesellschaft-
liche selbstverständnisse und politische selbstgewiss-
heiten scheinen brüchig zu werden. der verlust des ge-
sicherten ‚Außen’ lässt hier die innere verfassung der 
gesellschaft problematisch werden. Wo diese momen-
te von sinnkonstitutiven selbstwahrnehmungen und ei-
gendeutungen, die die gesellschaft ‚transzendieren’, 
verloren zu gehen scheinen, wird häufig – in quasi kom-
pensatorischer Absicht – der „gemeinsinn“ als eine 
ressource ins spiel gebracht, dem sinn stiftende, Zu-
gehörigkeit und bindung erzeugende kraft zugeschrie-
ben wird. im unterschied zu den formen religiöser oder 
narrativer Transzendenzen, die als außergesellschaftli-
che Phänomene erfahren werden, wird mit dem Appell 
an den „gemeinsinn“ eine innergesellschaftliche res-
source bemüht, die immer wieder regeneriert werden 
kann und dann – in historisch und situativ-kontextuell 
unterschiedlichen konstellationen – als „bürgersinn“, 
„Tugend des bürgers“, als „erweiterte denkungsart“, 
als „gesunder menschenverstand“, zuletzt als not-
wendiges „sozialkapital“ zum Ausdruck gebracht wird. 
beiden ressourcen, der „Transzendenz“ und dem „ge-
meinsinn“, wird jedoch eine konstitutive bedeutung 
zugeschrieben, nämlich, einen normativen sinn- und 
praktischen verhaltenshorizont erzeugen zu können, der 
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sozialen und politischen ordnungen Legitimität und sta-
bilität zu geben in der Lage ist.

nun läuft eine solche begriffsbildung gefahr, eine ge-
läufige selbstbeschreibung moderner, säkularer gesell-
schaften zu reproduzieren – nicht zuletzt deshalb, weil 
ihr eine historische kontradiktorik von „transzenden-
ten“ und „gemeinsinnigen“ begründungsressourcen 
eingeschrieben zu sein scheint. gerade die politisch-
gesellschaftlichen umbrüche und öffentlichen diskus-
sionen der letzten zwei Jahrzehnte haben aber dieses 
selbstbild nachhaltig irritiert. eine vornehmlich in der re-
ligiösen Tradition eingelagerte vorstellung von „Trans- 
zendenz“ greift zu kurz, weil sie das Problem der be-
gründung von sozialen und politischen ordnungen 
mittels unverfügbarkeiten und fremdreferenzen aus-
schließlich vormodernen ordnungen zuweist, damit 
aber den blick auf die formen von – „säkularen Trans- 
zendenzen“ verstellt, denen auch moderne gesell-
schaften – vielfach unbemerkt – unterliegen. schon die 
rede von „politischen religionen“, „Zivilreligionen“ 
oder von „kunstreligion“ macht auf diese Phänome-
ne aufmerksam. Aber auch gesellschaftlichen selbst-
verständnissen und politischen selbstgewissheiten 
haften, sind diese tradiert und unhinterfragt, momen-
te von unverfügbarkeit und „Transzendenz“ an, weil 
sie den jeweiligen Aufmerksamkeitshorizonten der Ak-
teure entrückt sind. umgekehrt wäre es verkürzt, den 
begriff des „gemeinsinns“ allein für eine spezifische 
form der geltungsgenerierung von modernen, säkula-
ren, politischen und sozialen ordnungen einzuführen, 
um damit anzuzeigen, dass diese sich quasi aus sich 
selbst heraus, selbstreferentiell begründen könnten. 
denn auch moderne ordnungen verschaffen sich ihre 
geltung über herrschafts- und machtzusammenhän-
ge, nicht zuletzt mit mitteln physischer gewaltsamkeit, 
wobei auch der rekurs auf Phänomene des religiösen 
nicht ausgeschlossen ist. entscheidender in dem hier 
entwickelten kontext aber ist, dass auch in Prozessen 
der „gemeinsinn“-herstellung motive, Topoi und me-
taphern auftauchen, die in ihrem appellativ-normativen 
charakter formen der überschreitung von einzel- oder 
gruppenperspektiven anzeigen. gemeinsinnsorientie-
rungen und Transzendierungsvarianten können in Pro-
zessen der begründung und stabilisierung sozialer und 
politischer ordnungen zusammenspielen, aber auch in 
konflikt miteinander liegen. 

TrAnsZendenZ und gemeinsinn: 
AnALyTische kATegorien

die Leitbegriffe des sonderforschungsbereichs halten 
zwar den kontext ihrer entstehung und des damit verbun-
denen bedeutungsfeldes im bewusstsein, überschreiten 
ihn aber zugleich historisch-vergleichend. „Transzendenz“ 
mag ursprünglich wirkliche Außer- und überweltlichkeit be-
zeichnen, insofern aufs engste mit kosmologien und 
religiösen Weltbildern verbunden sein. dennoch lässt sich 
der begriff in erhellender Weise auch auf andere deu-
tungszusammenhänge beziehen, etwa auf die überset-
zung jenseitiger in innerweltliche „unverfügbarkeiten“. das 
erlaubt es, das Wort in seiner funktionsbedeutung zum 
bezugs- und vergleichsbegriff zu machen. dasselbe gilt für 
„gemeinsinn“: begriffsgeschichtlich aus den liberal-bürger-
lichen emanzipationstheorien der freien marktgesellschaft 
und des republikanischen staates im 18. Jahrhundert ent-
wickelt, lässt sich der darin zum Ausdruck kommende 
bezug der herstellung einer nicht selbstverständlichen ge-
meinschaftlichkeit und gesellschaftlichen kohäsion durch 
überschreitung partikularer interessen ebenfalls als ver-
gleichs- und bezugsbegriff entwickeln, zumal die konfliktla-
ge, aus der der begriff herauswächst, keine erfindung der 
bürgerlichen gesellschaft ist. „gemeinsinn“ wird insofern 
zu einem analytischen bezugsbegriff, der selbst gerade 
nicht zum subsumierenden, normativ besetzten oberbe-
griff für alle über die eigenen interessen hinausgehenden 
orientierungen wird, vielmehr deren unterschiedliche his-
torische und kulturelle bedeutungen – also gerade die dif-
ferenz – herauszuarbeiten hilft.

der sfb 804 führt „Transzendenz“ und „gemeinsinn“ 
als analytische kategorien ein, mit denen die konstituie-
rungsbedingungen und stabilitätsvoraussetzungen sozia-
ler und politischer ordnungen empirisch aufgeschlossen 
und in fallstudien der einzelprojekte historisch-verglei-
chend untersucht werden. unter „Transzendenz“ sollen 
dabei solche diskurse und Praktiken gefasst werden, die 
soziale und politische ordnungen im rekurs auf die kon-
struktion von unverfügbarkeiten begründen. Als „gemein-
sinn“ nehmen wir den Prozess der generierung und be-
hauptung von sinn in den blick, der in seiner doppelten 
gerichtetheit – als individueller sinn für das gemeinsame 
und als gemeinsamer sinn der individuen – einen für sozi-
ale und politische ordnungen gemeinsamen horizont des 
handelns und verhaltens zum Ausdruck bringt.
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1958 und 1959 erschien unter der federführung von hannes hegen im ost-berliner mosAik die Weltraumserie der digedags. von einer 

extraterrestrischen Zivilisation ins Weltall entführt, geraten die irdischen Protagonisten in den konflikt zwischen zwei staaten eines Planeten, 

die den gegensatz von sozialismus und kapitalismus versinnbildlichen. neben den herausforderungen des kalten krieges wird in den ge-

schichten ein Technikenthusiasmus deutlich, der dem technischen fortschritt die Lösung sozialer und kultureller Probleme beimisst und so der 

Technik eine nahezu heilsgeschichtliche bedeutung zuschreibt. bildnachweis: Tessloff verlag nürnberg, aus dem mosAik von hannes hegen

konsTruierTe heiLigkeiTen: 
Wie unverfügbAres verfügbAr und 
verfügbAres unverfügbAr Wird

es ist ein zentrales Ziel des sfb 804, einen begriff des 
Transzendenten zu etablieren, der nicht auf die christ-
liche religion, den monotheismus bzw. das religiöse 
überhaupt zu verkürzen ist. eine exklusive ineinssetzung 
von Transzendenz und okzidentaler religion wäre bereits 
deshalb unhistorisch, weil sie Prozesse der Transzen-
denzkonstruktion in antiken und polytheistischen kultu-
ren nicht erfassen könnte. überdies nimmt der sfb 804 
aber auch und gerade solche formen der Transzendenz 
in den blick, die nicht dem feld des religiösen zugeord-
net werden: die ‚heiligung’ von sozialen und politischen 
ordnungen („Zivilreligion“, „Politische religion“), die 

rückbindung von politischen und sozialen ordnungen an 
ursprungs- und herkunftslegenden (gründungsmythen, 
genealogien), die fortschrittsannahme in szientismus 
und Technik, die überhöhung der künste im medium der 
Ästhetik („kunstreligion“) usw. 

der sfb 804 unternimmt den heuristisch vielverspre-
chenden versuch der allgemeinen bestimmung von 
„Transzendenz“ zum Zweck der vergleichenden Analyse, 
in dem sinne, dass es sich hier um Produktion oder be-
wältigung von ‚unverfügbarkeiten’ handelt. Als ‚unverfüg-
bar’ sollen solche sachverhalte angesehen werden, die 
in der Perspektive von Akteuren der unmittelbaren, all-
täglichen Lebenswelt entzogen, quasi entrückt erschei-
nen, die gleichwohl aber auf sie zurückwirken und ihr 
sinn und geltung verleihen: Partner finden und trennen 
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sich, über die Liebe können sie genauso wenig verfü-
gen wie duellanten über die ehre, deren verletzung sie 
satisfaktion zu geben versuchen. rechtsgelehrte unter-
scheiden zwischen recht und unrecht, indem sie auf das 
Argument naturrecht verweisen, dabei aber nicht über 
die natur verfügen können. verfassungsordnungen stel-
len ihre bürger unter den besonderen, unveräußerlichen 
schutz der menschenwürde und entziehen staatlichem 
Zuwiderhandeln Legitimation und Wirksamkeit. Politische 
gesellschaften bemühen die Lektionen der geschichte, 
um ihrem handeln grenzen aufzuerlegen. solche ‚unver-
fügbarkeiten’, wie sie hier beispielhaft illustriert werden, 
sind keine überhistorischen oder metasozialen Phänome-
ne. sie werden, auch wenn sie hinter dem rücken der 
Akteure wirken, konstruiert, sie beruhen auf Prozessen 
der unverfügbarstellung, die historischer, diskursiver wie 
praktischer veränderungen unterliegen. Wo die ehre an 
gesellschaftlicher bedeutung verliert, gibt es keine du-
ellanten mehr. und wo die staatliche gefahrenabwehr 
alle mittel zu erfordern scheint, wird auch die menschen-
würde disponibel gemacht. mithin entspricht der unver-
fügbarmachung spiegelbildlich die verfügbarmachung 
des vordem unverfügbar gestellten. dem sfb 804 geht 
es deshalb nicht allein um die Analyse der felder des 
unverfügbaren und der grenzziehungen zwischen ver-
fügbarem und unverfügbarem, sondern auch um die 
untersuchung jener Prozesse und strategien der ‚imma-
nentisierung’, der verfügbarmachung des unverfügbaren, 
wie auch der ‚Transzendierung’, der unverfügbarstellung 
des verfügbaren. 

Wo generalisierte sinnwelten durch diskurse und Prakti-
ken der Transzendenz erzeugt werden, also soziale und 
politische Prozesse und strukturen auf vorstellungen, er-
eignisse, figuren und kulturelle muster bezogen werden, 
die über sie hinausgehen, ihnen aber sinn und geltung 
vermitteln, kann zugleich gemeinsinn erzeugt werden, der 
den gemeinsamen horizont des handelns und verhaltens 
zum Ausdruck bringt. Aber nicht jede Transzendierung 
schafft gemeinsinn, nicht jede orientierende verpflich-
tung auf ein ganzes bezieht sich auf einen gemeinsamen 
rahmen von Transzendenzen. beide dimensionen sind 
an diskursiv und praktisch vermittelte realisierungen im 
Wahrnehmen und handeln gebunden und sedimentie-
ren sich in objektivierten, institutionellen Zusammenhän-
gen, aber beide dimensionen ergeben sich auch nicht 
einfach auseinander, sondern stehen vielmehr in einem 

spannungsverhältnis zueinander. die daraus entstehen-
den Wechselbezüge, Ambivalenzen und konflikte sind 
gegenstand der empirischen und systematischen unter-
suchungen. in ihnen kann gezeigt werden, wie Trans-
zendierungsformen mit gemeinsinnigen bindungs- und 
verantwortlichkeitsformen zusammenspielen. 

im sPiegeL der hisTorie: 
TrAnsZendenZ und gemeinsinn 
in WechseLseiTiger verschrÄnkung

in allen Teilprojekten des sfb 804 soll der beitrag von 
Transzendenz und gemeinsinn für die konstituierung und 
stabilisierung von sozialen und politischen ordnungen be-
stimmt werden. dabei kann es um das ordnungsdenken 
in einer bestimmten Zeit gehen, ebenso aber um zumin-
dest partiell vorreflexive, symbolische und rituelle Prakti-
ken, die diese ordnungen konstituier(t)en. Jenseits dieser 
analytischen Trennung ist es ein besonderes Anliegen, 
das analytische Potential der beiden Leitbegriffe in ihrer 
verschränkung, in ihrem Wechsel- und spannungsverhält-
nis auszuloten. das geschieht in systematisch angeleite-
ten, exemplarischen forschungsprojekten, die den damit 
verbundenen verwendungsweisen und semantiken, den 
diskursen und Praktiken nachspüren. die empirischen fall-
studien haben sowohl zentrale fragen der gegenwart als 
auch historische Problemlagen von der Antike bis in die 
neuzeit zum gegenstand. dabei besteht die erwartung, 
dass sich historische und gegenwartsbezogene forschun-
gen gegenseitig ergänzen und anregen. 

konstitutiv für die Projektarbeit ist der bezug auf konkrete 
soziale und politische ordnungen. dabei kommt der stadt 
als einer komplexen, aber zugleich noch überschaubaren 
soziopolitischen ordnungsformation eine prototypische 
bedeutung zu. seit der Antike war die kommune eine  
herausgehobene Arena des Politischen, in der die impli-
zite oder explizite verhandlung über die generierung der 
handlungsressource gemeinsinn stets neu auf der Tages-
ordnung stand. noch moderne städtebauliche entwürfe 
versuchen in der schaffung neuer ‚civic center’ am klassi-
schen entwurf der Polis anzuknüpfen. überschaubarkeit 
wie komplexität machen die stadt zugleich zum objekt 
transzendent fundierter deutungsfiguren: es waren die 
mythischen städte sodom und gomorrha, die aufgrund 
ihres sündigen (d.i. typisch städtischen) Lebens der gött-
lichen rache anheim fielen, und es waren die mittelalterli-
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chen und frühneuzeitlichen kommunen, die sich mit der drohenden 
strafe aus dem Jenseits ständig auseinanderzusetzen hatten. be-
stimmte städte stellten auch und gerade dort – sakralisierte  – ge-
sellschaftliche deutungs- und Projektionsflächen bereit, wo diese 
städte in größeren nationalen gemeinschaften und transnationalen 
diskurszusammenhängen aufgehoben waren. rom, vermeintlicher 
hort antiken republikanischen gemeinsinns, blieb noch in der forma-
tiven Phase moderner flächenstaatlicher demokratien bezugspunkt 
politischer konstituierungsprozesse; rom fungierte gleichermaßen 
als Projektionsfläche für die Autonomisierung der künste wie ex ne-
gativo als folie für einen Antiklassizismus in der malerei. und wie 
Jerusalem in der Alten Welt einen fixpunkt von identität und ge-
meinsinn für die jüdische diaspora darstellte, so wurden zentrale 
bauprojekte in hauptstädten wie Paris oder berlin zu brennpunkten 
der mobilisierung nationalen gemeinsinns oder gar bestimmte me-
tropolen wie new york zu zentralen – sehr ambivalenten – bezugs-
punkten der globalgesellschaft.

An die seite von politisch-topographischen ordnungsbezügen, die 
von der Polis bis zu den Transformationen großräumiger, moderner 
politischer ordnungen reichen, treten bestimmte soziale formatio-
nen, die auf ihre transzendenten begründungen und ihre spezifischen 
gemeinsinnsorientierungen hin zu befragen sind. das waren in den 
antiken und alt-europäischen epochen vornehmlich soziopolitische 
eliten wie – klassisch – der Adel oder andere ständisch herausgeho-
bene gruppen. der soziale geltungsanspruch dieser gruppen beruht 
sehr häufig auf – im einzelnen sehr unterschiedlichen – Transzen-
denzprätentionen, indem etwa der machtanspruch einer dynastie 
aus den Qualitäten des ganzen geschlechts abgeleitet wird. eben-
so und damit verschränkt können diese Ansprüche mit einer beson-
deren, oft habituell gewordenen verpflichtung zum gemeinsinn in 
form von freizügigen spenden oder gaben an das klientel verbun-
den sein. so hatte sich ein römischer senator trotz steiler soziopo-
litischer hierarchie stets als gemeinsinniger Akteur zu präsentieren 
und musste ständig persönliche ressourcen in die gemeinschaft 
investieren, wobei dieses grundprinzip des antiken stadtstaats, das 
ins unverfügbare transzendiert war, auch dort noch wirkte, wo der 
so zu erreichende statusgewinn in keinem günstigen verhältnis zur 
höhe des einsatzes und des risikos mehr stand. Während derartige 
ständische geltungsansprüche im kontext der bürgerlichen gesell-
schaft oft prekär (aber trotzdem oft erfolgreich verteidigt!) werden, 
treten neue gruppen auf, die ihre Ansprüche mit Transzendenzbe-
hauptungen zu legitimieren und mit gemeinsinnsprätentionen zu 
unterstreichen versuchen. das konnte auf subtile Weise geschehen 
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wie bei den frühneuzeitlichen genremalern, deren vor-
geblich profane sujets kundige betrachter verlangten, um 
deren religiösen bezüge zu entschlüsseln. oder es konnte 
sehr spektakulär vonstatten gehen wie im fall der Techni-
ker und ingenieure, die sich des technischen fortschritts 
und der damit verbundenen gemeinsinnssuppositionen 
als unerschöpflicher transzendenter ressource bedien-
ten, um ihren eigenen beruflichen status zu sichern. Jen-
seits herkömmlicher epocheneinteilungen lassen sich aus 
der untersuchung der sozialen und politischen ordnungs-
formationen (republik, demokratie, stadt, bürgerliche 
gesellschaft, Adel, hof) mit dem analytischen instrumen-
tarium des sfb 804 so paradigmatische verkörperungen 
gewinnen, wie sie sich etwa in jenen figuren von refor-
mer, Aufklärer, gesetzgeber, im ritterlichen helden, im 
gelehrten und Pfarrer, im Architekten und ingenieur, im 
stifter und mäzen zeigen, in denen sich Transzendenzfor-
men und gemeinsinnsstipulationen (gelehrsamkeit, mild-
tätigkeit, Tapferkeit, mut, fürsorglichkeit, ehre, fortschritt 
etc.) in besonderer Weise verdichten.

das Wechselspiel zwischen Transzendenz und gemein-
sinn in den Phänomenbeständen verspricht darüber hin-
aus vielfältige und differenzierte befunde zu ergeben. so 
besaß z.b. eine sich neu konstituierende gemeinschaft 
wie das nachexilische israel einen erheblichen bedarf 
an ordnungsstabilisierung, der sich in Transzendenzpro-
zessen wie der fixierung der Tora und der kanonisierung 
biblischer schriften ebenso niederschlug wie im Wieder-
aufbau des Tempels in Jerusalem, dessen handfeste ge-
meinschaftsleistungen überhaupt nur über gemeinsinnige 
impulse abzurufen waren (die sich in der erhebung Zions/
Jerusalems zum symbol des gesamten Judentums ihrer-
seits transzendierten). umgekehrt wuchsen im 1. Jh. n. 
chr. aus den antiken mahlgemeinschaften die frühchrist-
lichen gemeinschaftsformen heraus, die als gemeinsinni-
ge Praxis die christlichen gemeinden hervorbrachten und 
über explizite mahltheologien transzendiert wurden. Wir 
haben es hier also mit dem Aufgreifen einer traditionellen 
vergemeinschaftungspraxis, ihrer gemeinsinnigen um-
deutung sowie transzendenten Aufwertung und stabilisie-
rung zu tun. schließlich waren fast nirgendwo sonst große 
bauaufgaben, die den gemeinsinn geradezu zwingend 

reinhold
bildmaterial
Das Bildmaterial wurde aus Gründen des Urheberrechts entfernt.



14

einLeiTung

wie sicH soziaLe und PoLiTiscHe ordnunGen BeGründen und sTaBiLisieren 

kunstreligion: die inschrift „Willkommen im heiligthume der kunst“ 

findet sich auf zwei Torportalen der dresdner gemäldegalerie Alte 

meister. foto: nick Wagner

voraussetzen, und transzendente deutungsressourcen so 
eng und vielfältig miteinander verbunden wie beim mittel-
alterlichen kathedralbau.

so kann auch für moderne soziale und politische ord-
nungen gezeigt werden, dass in sakralisierungen des 
sozialen, etwa im vergleich der gesellschaft mit dem 
„heiligen“ in der ‚religion civile‘ von modernem staat und 
bürgerlicher gesellschaft oder in der insistenz auf dem 
vorrang des moralisch guten gegenüber dem recht als 
medium interessengeleiteter nutzenkalküle, Aufladun-
gen einer um politische integration und sozialen Zusam-
menhalt besorgten Weltdeutung zum Ausdruck kommen. 

dabei werden diese formen von Transzendenzen hier 
auf innerweltliche formen des menschlichen Lebens, et-
wa auf überschreitungen des sozialen und politischen 
Alltags, bezogen. es geht dann nicht mehr nur um die 
„großen“, metaphysischen Transzendenzen und um um-
fassende Weltbilder, vielmehr auch um deren überset-
zung in „kleine“ Transzendenzen, etwa in institutionellen 
Prozessen der ordnungsstabilisierung. vielfach werden 
diese Transzendierungsleistungen als gemeinsinn erfah-
ren, auch als verhaltens- und orientierungserwartungen, 
als Pflichtenethos oder bürgertugend präskribiert, sie set-
zen aber eben selbst schon eine Transzendenzbehaup-
tung voraus und erzeugen damit genau jene bindungen, 
verpflichtungen und kohäsionsannahmen, die für soziale 
und politische ordnungen konstitutiv sind. das wird bei-
spielsweise auch im neuzeitlichen diskurs über die be-
gründungs- und rationalitätsannahmen moderner sozialer 
und politischer ordnungen selbst dort deutlich, wo im Pa-
radigma kontraktualistischer oder utilitaristischer rationa-
litäten die „großen“ Transzendenzen verschwinden, aber 
durch gemeinsinnsbehauptungen, den ‚sensus commu-
nis‘, den „bürgersinn“ oder die „bürgerreligion“, ersetzt 
werden. der vergleich unterschiedlicher modi religiöser 
und nicht-religiöser Transzendenzen und ihrer Wirkmäch-
tigkeiten vermag einen neuen blick auf die verborgenen 
und verdeckten Transzendenzen moderner sozialer und 
politischer ordnungen und ihrer konstitutiven und stabili-
sierenden – aber freilich auch destabilisierenden – funkti-
onen eröffnen. Zu denken sind hier beispielsweise an die  
– keineswegs spannungsfreie – verbindung von bürger-
licher Welt und nationalstaatsbildung, an die die demo-
kratische revolution transzendierende, erst bestärkende, 
dann gefährdende Tugendideologie robespierres (ei-
ne rousseausche Zivilreligion in praxi) mit der feier des 
„höchsten Wesens“, später die die idee der république 
übersteigende grande-nation-mythisierung, die ameri-
kanischen freiheits- und glücksversprechen (Promised 
Land), an die bis in den faschismus – gentile – und die 
kommunistische Partei – gramsci – wirkende risorgimen-
to-ideologie italiens, an die reichsmythen und die reichs-
gründungsemphase in deutschland usw. Wie schon im 
fall der religion lassen sich auch hier – ‚immanente’ – 
Transzendenzannahmen identifizieren, die in ihrer gemein-
sinnigen Wirkungsmächtigkeit ‚alte’ ordnungen sprengen 
bzw. ‚neue’ ordnungen etablieren sollen. in systemati-
scher hinsicht kann dann aber auch gezeigt werden, wie 
sich der wechselbezügliche Zusammenhang von gemein-
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sinnspraktiken und Transzendenzdiskursen konkret auf die 
konstituierung und stabilisierung von sozialen und politi-
schen ordnungen auswirkt. basiert die ‚säkularisierte mo-
derne’ auf der invisibilisierung ihrer Transzendenzen? Wie 
wirken Transzendenzen (in den unterschiedlichen modi 
von der ‚invocatio dei‘ in Präambeln von verfassungen 
über den rekurs auf ursprungs- und gründungsgeschich-
ten bis zur unverfügbaren Würde des menschen) in den 
Prozessen institutioneller ordnungsstabilisierung und wie 
werden sie gemeinsinnig? und, last but not least: sind 
in der „politischen gesellschaft“ der moderne vielleicht 
auch die unverfügbarkeiten kontingent?

der analytische doppelblick auf Transzendenz und ge-
meinsinn als konstitutionsressourcen sozialer und politi-
scher ordnungen verspricht systematische und zeitdia-
gnostische ergebnisse ebenso wie historische Aufschlüs-
se. beide ebenen werden in der Arbeit des sfb 804 eng 
aufeinander bezogen. dass die zeitdiagnostischen Ana-
lysen durch die historische Perspektivierung des for-
schungsprogramms an Präzision gewinnen, liegt auf der 
hand. genese und historische varianz von Transzendenz 
und gemeinsinn geben den aktuellen Problemlagen eine 
notwendige geschichtliche Tiefendimension. die debat-
ten über die komplexen ordnungen der gegenwart bieten 
den historisch orientierten Wissenschaften, die sich mit 
den vormodernen epochen beschäftigen, wie auch den 
systematischen sozialwissenschaften, die sich zumeist 
nur mit Phänomen der zeitgenössischen (Post-) moder-
ne befassen, die chance zur schärfung ihrer begriffe und 
konzepte. für alle beteiligten bietet der historische Ansatz 
die möglichkeit, hintergrundannahmen über historische 
entwicklungen und Periodisierungen auf den Prüfstand zu 
stellen, die vielen deutungen zugrunde liegen. für die ex-
emplarische erforschung des komplexen spannungsver-
hältnisses von Transzendenz und gemeinsinn bietet die 
abendländische geschichte von der Antike bis zur neuzeit 
einen reichhaltigen erfahrungsraum. dieser raum lässt 
sich nicht nur für erkundungen diachroner entwicklungen 
und Transformationsprozesse nutzen, sondern eignet sich 
auch für den – kontrastiven – vergleich der konstituierung 
sozialer und politischer ordnungen in hinblick auf die lei-
tenden begriffe.
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a1 - TrennunG und ÖFFnunG. 
ALTTesTAmenTArische diskurse um die konsTiTuierung
des nAchexiLischen isrAeL

anders als oftmals angenommen, 
bildet das Bekenntnis zu JHwH als 
höchster Transzendenz nur einen 
gemeinsamen rahmen für die Ge-
meinschaft des nachexilischen isra-
el. auch die Tora, ihre schriftlichkeit, 
der Tempel und der Kult in ihm, die 
stadt Jerusalem und das weisheitli-
che denken werden ebenso in unter-
schiedlichen entwürfen transzendiert 
und mit Gemeinsinnsbehauptungen 
verschränkt wie die Frage nach der 
zugehörigkeit zu israel. diesen zu-
sammenhängen spürt das Teilprojekt 
nach. es befasst sich mit den diskur-
sen, die innerhalb des nachexilischen 
israel geführt werden und vergleicht, 
welche ressourcen der Begründung 
und der Handlungsmotivation für die 
neukonstituierung des Gemeinwe-
sens herangezogen werden.

die neukonstituierung des nachexili-
schen israel lässt sich anhand der  
Transzendierungsleistungen und hand-
lungsressourcen des gemeinsinns so-
wie deren verschränkung beschreiben. 
für das nachexilische israel kann von 
einem umfassenden religiösen deu-
tungssystem ausgegangen werden, in 
dem die gottheit als „höchste Trans-
zendenz“ zentral ist. dennoch werden 
dessen ordnungsstiftende Potentia-
le und ressourcen erst dann sichtbar, 
wenn man die gottesvorstellungen in 
ihren konkreten Ausformungen berück-
sichtigt. Zugleich müssen auch die wei-
teren Transzendierungsleistungen des 
religiösen deutungssystems in den 
blick genommen werden. 

       üBer die FraGe, wer zur GemeinscHaFT 
des nacHexiLiscHen israeL GeHÖrT. 
wie sTiFTen die Tora oder die sTadT 
JerusaLem Gemeinsinn?

der Projektbereich „konstituierung religiöser gemeinschaften in jüdisch-christlicher Tradition“ untersucht die neukonstituie-

rung des nachexilischen israel in der Perserzeit sowie die entstehung des christentums in den ersten beiden Jahrhunderten. 

dabei ist die frage maßgeblich, welche gemeinsinnspotentiale in diesen Prozessen aktiviert und durch welche Transzendie-

rungsleistungen sie begründet wurden.

verbundProJekT A  KonsTiTuierunG reLiGiÖser GemeinscHaFTen in JüdiscH-cHrisTLicHer TradiTion

hartmann schedel (1493): „hierosolima“ foto: The national Library of israel

reinhold
bildmaterial
Das Bildmaterial wurde aus Gründen des Urheberrechts entfernt.



17

nach ihrem diplomstudium an der katholi-

schen Theologie in münchen promovierte  

maria häusl 1993 mit einer Arbeit zu den Tex-

ten 1 kön 1.2. Als Wissenschaftliche Assisten-

tin wechselte sie nach Würzburg und war dort 

bis september 2004 am Lehrstuhl für Altes 

Testament tätig. Während dieser Zeit (2002) 

wurde sie habilitiert mit der schrift „bilder 

der not. Weib lich keits- und geschlechterme-

taphorik im buch Jeremia“. häusls studien 

sind geprägt von der Anwendung neuerer 

literaturwissenschaftlicher methoden, einer 

hebraistisch-sprachwissenschaftlichen Aus-

richtung und der Auseinandersetzung mit 

der gender-kategorie. im Ws 2004/05 nahm 

maria häusl in graz eine gastprofessur für 

interdisziplinäre frauen- und geschlechter-

forschung wahr. seit 2005 ist sie Professo-

rin für biblische Theologie – katholisch an 

der Tu dresden und beschäftig sich mit der 

Thematik „fremdheit und identität im Alten 

Testament“ sowie mit dem buch esra/nehe-

mia. Zugleich verfolgt sie die Jerusalem- und 

stadttheologie weiter. 

ProF. dr. 
maria HäusL

so erfährt die gottesvorstellung israels gerade in nachexilischer Zeit wesent-
liche veränderungen, die mit den begriffen universalisierung, schöpfungs-
mächtigkeit und monotheismus zu beschreiben sind. Auf der anderen seite 
basiert das religiöse deutungssystem in der nachexilischen Zeit wesentlich 
auf der kanonisch werdenden Tora, auf dem wiedererrichteten Tempel mit 
seinem kult, auf der Zentralität der stadt Jerusalem und auf einem weisheit-
lichen denken. 

mit ihrer fokussierung einhergehend erfahren diese elemente eine Transzen-
dierung und werden dadurch unverfügbar. die form der rückbindung an die 
gottheit als höchste Transzendenz ist dabei unterschiedlich. Zugleich entfal-
ten diese elemente zentrale gemeinsinnsangebote, die als bindekraft des 
gemeinwesens fungieren, das gemeinsame ethos umreißen oder auf den 
gemeinschaftsnutzen hin orientieren. 

so zeigt sich in den kanonisierungsprozessen um die Tora (und um die pro-
phetischen schriften) die normativ werdende schriftlichkeit der Tradition, die 
ihrerseits schon als identitäts- und gemeinschaftsstiftend anzusehen ist. mit 
der errichtung des Tempels und der neuinstallation des opferkultes wird ein 
gemeinschaftsverstärkendes kontinuum zur vorexilischen Zeit geschaffen. 
Zugleich ist mit der Zentralität des Tempels auch die Zentralität der stadt 
Jerusalem verknüpft. obwohl (oder gerade weil) das gemeinwesen nicht 
räumlich konstituiert ist – auch die diaspora gehört dazu –, wird Zion/Jeru-
salem ein wesentliches symbol des gemeinwesens. darüber hinaus ist das 
handeln der menschen weitgehend an einem weisheitlichen denken aus-
gerichtet, das mit seinen ethischen Prinzipien eine gemeinsame grundlage 
der sozialen ordnung bildet und mit den Traditionen der Tora und den pro-
phetischen Anliegen verwoben wird. besonders umstritten ist dagegen die 
klärung der Zugehörigkeit zur gemeinschaft. sie wird ethnisch, kultisch, ge-
nealogisch oder universal bestimmt. 

die zeitlich einschlägigen alttestamentlichen Texte können als diskurse gele-
sen werden, die für die konstituierung des nachexilischen israel divergieren-
de theologische entwürfe präsentieren. in der ersten förderphase des sfb 
werden die bücher esra und nehemia und die späten, zeitlich einschlägigen 
Texte des Jesajabuches (v.a. Jes 56–66) im mittelpunkt stehen. Weitere 
Propheten wie haggai, sacharja und maleachi, die Priesterschrift, die wer-
dende Tora, sowie einschlägige Weisheitsschriften (z.b. spr 1–9) sollen er-
gänzend herangezogen werden.

ForscHunGsinTeresse und -GeGensTand

dAs Werden des nAchexiLischen isrAeL 

das nachexilische israel steht in einer gravierenden umbruchssituation. 
Zentrale begründungselemente, die israel vorexilisch als volk und als po-
litische größe konstituiert haben, gibt es nicht mehr: das königtum, die 

Professur für bibLische 
TheoLogie (kAThoLisch), 
Tu dresden
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ALTTesTAmenTArische diskurse um die konsTiTuierung des nAchexiLischen isrAeL

territorial-staatliche ordnung, den Tempel in Jerusalem 
mit seinem kult. unter den bedingungen der persischen 
macht und ihrer politischen ordnung wird in der Provinz 
Jehud/in Jerusalem ein gemeinwesen neu konstituiert. 
das impliziert eine klärung der frage, wer zu israel ge-
hört. die alttestamentlichen Texte lassen für die neukon-
stituierung divergierende entwürfe und auf die fragen 
nach ein- und Ausgrenzung unterschiedliche Antworten 
erkennen. schon allein die bezeichnung des neuen ge-
meinwesens ist nicht eindeutig. Während Jehud, das 
nur außeralttestamentlich belegt ist, wohl die persische 
Provinz bezeichnet, ist für die davon abgeleitete bezeich-
nung der bevölkerung als Jehudim umstritten, ob es sich 
vorrangig um eine geographisch und/oder ethnische grö-
ße „Judäer“ oder eine religiöse größe „Juden“ handelt. 
für den begriff „israel“ ist in fortführung vorexilischer 
Traditionen der theologische Aspekt „volk des gottes 
JhWh“ zu bedenken. ein blick auf die fortbestehende 
diaspora in babylonien und Ägypten macht außerdem 
schnell klar, dass sich die entwicklungen nicht nur in Je-
rusalem abspielen und keine primär geographisch umris-
sene soziale größe oder ordnung konstituiert wird. 

die in den alttestamentlichen Texten vorliegenden unter-
schiedlichen entwürfe der neukonstituierung des nach-
exilischen israel verknüpfen und akzentuieren verschiede-
ne Aspekte wie etwa die schriftlichkeit von Traditionen, 
das kultische Prinzip der heiligung, das räumliche Prinzip 
der Zentralität Jerusalems oder das genealogische Prinzip 
der Zugehörigkeit zu israel. so wird bestimmten Traditio-
nen in form der schriftlichen Tora kanonische geltung zu-
gesprochen. die stadt Jerusalem besitzt als symbolge-
stalt beinahe göttliche Qualität und verdankt sich zugleich 
den auf das gemeinwesen gerichteten Anstrengungen, 
die in den Texten etwa als eintreten für den Wiederaufbau 
der stadt greifbar werden. in ganz ähnlicher Weise setzen 
auch der Wiederaufbau des Tempels und die neuinstallati-
on des kultes ein ausgeprägtes interesse am gemeinwe-
sen voraus, wenn man etwa an die großen finanziellen 
und baulichen Leistungen denkt. An diesen wenigen bei-
spielen wird bereits deutlich, dass gemeinsinnsangebote 
auch für eine soziale ordnung, die ein umfassendes reli-
giöses deutungssystem besitzt, nicht primär oder gar 
ausschließlich durch einen direkten verweis auf die gott-
heit begründet werden können. für die konstituierung 
des nachexilischen gemeinwesens reicht es nicht aus, 
auf den JhWh-glauben zu verweisen oder geltend zu 

machen, dass JhWh als naher und zugewandter schutz- 
und bundesgott israels zugleich universaler gott, mächtig 
in schöpfung und geschichte, und einziger gott ist. die di-
vergierenden nachexilischen entwürfe zur konstituierung 
israels unterscheiden sich deshalb nicht in erster Linie in 
der Anerkennung JhWhs als höchster Transzendenz, son-
dern in der konkreten Ausformung von Leitkonzepten, in 
denen wesentlich auch die gemeinsinnsangebote entwor-
fen werden und in die die gottheit als höchste Transzen-
denz auf je verschiedene Weise eingebunden ist. 

die verschiedenen alttestamentlichen entwürfe zum nach-
exilischen israel lassen zentrale und wiederkehrende The-
menfelder erkennen, in denen Transzendierungen vorge-
nommen und gemeinsinnsangebote formuliert werden. 

TorA und schrifTLichkeiT

häufig wird für die nachexilische Zeit die abschließende 
formierung der Tora und die damit beginnende kanoni-
sierung biblischer schriften hervorgehoben. die entste-
hung des Pentateuch als „einigung“ auf die als zentral 
und ehrwürdig erachteten, wenn auch widersprüchlichen 
eigenen Traditionen und die beginnende Wertschätzung 
dieser schriftensammlung als Tora/buch des mose sind 
dabei als zwei Aspekte zu unterscheiden. durch die An-
strengungen der nachexilischen gemeinde, aus den von 
vermutlich unterschiedlichen gruppierungen genutzten 
und geschätzten Texten eine gemeinsame Textsamm-
lung auszuwählen und in einem schriftlichen dokument 
zu vereinen, wurde letztlich die Tora als gemeinschafts-
stiftendes element im system der gültigen symbole 
geschaffen. dabei scheint die heterogene und von span-
nungen geprägte Textsammlung den dialog „mit zu 
kanonisieren“. denn wenn die Tora als kompromissdo-
kument verstanden wird, muss dem Aspekt des Aus-
gleichs und des dialogs eine gemeinsinnige bedeutung 
und eine sinnstiftende funktion eingeräumt werden. 

Zugleich ist die Tora auch offenbarung gottes und wird 
als Wort und gebot des transzendenten gottes selbst 
transzendiert. kanonformeln (dtn 4,2; dtn 13,1) schützen 
den Wortlaut, der kanonische Text wird nicht mehr ak-
tualisierend fortgeschrieben. Wenn man kanonisierung 
als bewahrung der Tradition durch autoritativ werdende 
schriftlichkeit versteht, muss auch nach den Aspekten 
gefragt werden, die die hochachtung der schriftlichkeit 
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begünstigen. Zugleich beginnt eine Auslegungskultur, wie 
sie etwa in den Torainterpretationen und -rezeptionen der 
bücher nehemia, rut oder Jesus sirach belegt ist. 

doch darf bei den Themen der beginnenden autoritati-
ven schriftlichkeit und der kanonisierungsprozesse der 
blick nicht auf die Tora beschränkt bleiben, auch die pro-
phetischen schriften müssen einbezogen werden. denn 
wenn auch im Pentateuch selbst dessen schriftlichkeit 
deutlich hervortritt und diese etwa in den büchern esra 
und nehemia bestätigt wird, so ist sie doch nicht darauf 
beschränkt. es findet sich vielmehr auch im bereich der 
Prophetie das bemühen um eine legitimierende schrift-
lichkeit. Aus ihrer schriftlichkeit kann also nicht ein vor-
rang der Tora hergeleitet werden, ebenso wenig aus 
ihrem transzendenten Anspruch, da auch die Prophetie 
als offenbarung gottes gilt. 

TemPeL und kuLT

der Tempel zeigt sinnfällig die kontinuität mit dem vor-
exilischen israel und bleibt auch im nachexilischen israel 
das wesentliche Zentrum. das gemeinwesen besitzt mit 
dem Tempel also immer noch vor allem eine rituelle und 
nicht primär eine textuelle fundierung. der Tempel bleibt 

also der privilegierte ort der gottesbegegnung, obwohl 
die gemeinden der diaspora beweisen, dass die bindung 
an die gottheit JhWh nicht (mehr nur) an diesen ort ge-
bunden ist. im gesamten alten orient ging man davon aus, 
dass die Anwesenheit der gottheit im Tempel eine soziale 
ordnung stabilisiert und die  hinwendung zu einer gott-
heit im kult eine gemeinschaftsstiftende funktion hat. 

Allerdings wird zu prüfen sein, ob der Wiederaufbau des 
Tempels und die (neu-)stiftung des kultes, die im mit-
telpunkt einiger alttestamentlicher entwürfe stehen, ent-
sprechend dieser überzeugung des alten orients gegen 
weniger tempelorientierte richtungen in der judäischen 
glaubensgemeinschaft durchgesetzt werden musste. 

blickt man auf die kultbezogenen Anweisungen in den 
nachexilischen schriften, so scheinen zumindest die 
konkreten vollzugsformen des kultes, die Ausbildung 
eines rituellen kalenders und die gestaltung der feste 
(z.b. Laubhüttenfest und sabbat) in ihrer bedeutung für 
das gemeinwesen erst fundiert werden zu müssen. 

die entscheidung darüber, ob der am zweiten Tempel 
stattfindende kult das entscheidende Zentrum des nach-
exilischen israel oder nur ein element der konstituierung 
dieses gemeinwesens neben anderen ist, ist insbeson-
dere ausschlaggebend dafür, ob man die in Jehud leben-
de gemeinschaft vorrangig als glaubensgemeinschaft 
ansieht oder nicht. 

sTAdT(frAu) JerusALem

mit dem Tempel eng verbunden und doch davon veschie-
den ist die herausgehobene stellung der stadt Jerusalem. 
sie ist nicht nur der ort des Tempels, sondern auch sym-
bolgestalt des gemeinwesens. Zion/Jerusalem erscheint 
als symbol, mit dem es gelingt, die menschen auf die 
belange des gemeinwesens auszurichten. dabei ist die 
Zentralität Jerusalems keineswegs selbstverständlich, 
wenn man bedenkt, dass JhWh-gläubige „gemeinden“ 
auch in der diaspora (weiter-)existieren. doch möglicher-
weise erhält die stadt Zion/Jerusalem ihre funktion als 
symbolgestalt des gemeinwesens gerade wegen der 
räumlichen verstreutheit israels. 

die bedeutung der stadt Zion/Jerusalem wird durch fort-
führung vorexilischer Traditionen gewonnen. sowohl Zion 
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Jerusalem als nabel der Welt. karte von h. bünting, nachdruck aus

magdeburg 1589. foto: diözesan- und dombibliothek köln

wie auch der Tempel stellen somit eine kontinuität zur 
vorexilischen Zeit her. Zion/Jerusalem ist als ort der hoff-
nung auf umfassendes heil, als ort des reichtums und 
des friedens beschrieben und kleidet zugleich heil, reich-
tum und frieden in ein urbanes konzept.

Wer allerdings an diesem Wohlergehen, an diesem glück-
lichen Leben Anteil haben darf, wird von den verschiede-
nen alttestamentlichen entwürfen unterschiedlich beant-
wortet. Anhand der fragen „Wer darf in Zion wohnen?“ 
und „Wer ist in Zion geboren?“ geschieht entweder eine 
Öffnung hin zu den völkern oder eine Abgrenzung von 
den „unreinen völkern“. 

ergänzt wird das primär räumliche symbol der stadt 
durch weibliche Personifizierungen etwa als mutter oder 
königin, die emotionale und personale Aspekte eintragen. 
Zion/Jerusalem wird zur identifikationsfigur, die auch 
genealogische oder herrscherliche momente integrieren 

kann. gerade als personale symbolgestalt erhält die stadt 
eine transzendente Qualität sui generis, die nicht in einer 
unmittelbaren göttlichen Legitimierung wurzelt. in der 
bindung der menschen an Zion/Jerusalem ist der blick 
nicht notwendigerweise auf JhWh gerichtet, wenngleich 
die stadt auch mittlerfunktionen gegenüber der gottheit 
einnimmt oder einnehmen kann. 

WeisheiTLiches denken und hAndeLn

Auch in nachexilischer Zeit bleibt die Weisheit hoch ange-
sehen und bildet das gemeinsame ethos. An ihr richten 
sich das handeln des einzelnen und sein einsatz für die 
gemeinschaft aus. die hochschätzung der Weisheit fin-
det Ausdruck in ihrer Personifizierung als frauengestalt, 
die in spr 1–9 als Lehrerin die unwissenden zu sich ein-
lädt, damit diese ihre Lehren annehmen und klug wer-
den. die Personifizierung von Weisheit und stadt sind in 
gewisser Weise analog, da beide gestalten – wenn auch 
in unterschiedlicher hinsicht – die gemeinschaft reprä-
sentieren. Während die stadtfrau der hoffnung auf heil 
und Wohlergehen einen ort gibt und eine emotionale 
bindung der menschen ermöglicht, repräsentiert frau 
Weisheit die von allen geteilte ethische grundlage des 
gemeinwesens. 

frau Weisheit kann ebenso wenig wie die stadtfrau Zi-
on als göttin angesprochen werden, sie besitzt aber als 
anerkannte Lebenslehre transzendente Qualität. doch 
stehen sich Weisheit und JhWh-glaube nicht antagonis-
tisch gegenüber. vielmehr findet gerade in nachexilischer 
Zeit eine sukzessive, stärker werdende verknüpfung der 
Weisheit mit dem JhWh-glauben statt. so werden ethi-
sche Prinzipien in der Tora oder in der Prophetie als Wort 
und gebot gottes mit höchster dignität ausgestattet. 
so schlägt etwa das zentrale motiv der gerechtigkeit ei-
ne brücke zwischen dem weisheitlichen denken und der 
forderung von recht und gerechtigkeit in der Prophetie. 
umgekehrt wird in weisheitlichen Texten der Aspekt der 
gottesfurcht integriert und eine Zuordnung der Weisheit 
zu JhWh vorgenommen. 

ZugehÖrigkeiT Zu isrAeL

die verschiedenen entwürfe zur konstituierung des 
nach-exilischen gemeinwesens unterscheiden sich ins-
besondere in der Antwort auf die frage, wer zu israel 

TeiLProJekT A1 

TrennunG und ÖFFnunG. 

ALTTesTAmenTArische diskurse um die konsTiTuierung des nAchexiLischen isrAeL
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gehört. man kann zwar den JhWh-glauben als gemeinsames element al-
ler richtungen und gruppierungen ansehen. es greift aber zu kurz, israel 
oder gar die Jehudim mit der gemeinschaft der JhWh-gläubigen gleich-
zusetzen und die gemeinschaft ausschließlich religiös zu bestimmen. Zu-
sätzliche eintrittsbedingungen und Ausschlusskriterien werden formuliert, 
wobei in diesem Prozess Tora, Tempel, stadt und Weisheit in hohem maß 
bedeutsam sind. in den nachexilischen Texten spiegelt sich dieses rin-
gen etwa darin, dass das „wahre israel“ auf eine bestimmte gruppe von 
JhWh-gläubigen eingeschränkt wird, oder darin, wie das verhältnis israels 
zu den völkern beschrieben wird. 

die bestimmung der grenzen israels wird primär durch elemente aus 
der eigenen Tradition vorgenommen, wobei vor allem der bundesgedan-
ke zentral ist. israel ist das volk, das sich durch den bund mit JhWh aus-
zeichnet, es ist von JhWh erwählt und zu seinem volk gemacht. insofern 
der bund auf das Wirken gottes zurückgeht, erhält er eine transzendente 
Qualität und israel als volk eine primär religiöse fundierung. Zugleich stellt 
der bundesgedanke auch ein gemeinsinnsangebot dar, denn er motiviert 
zum einhalten der bundesverpflichtungen, repräsentiert durch die Tora, 
wie auch zur verehrung JhWhs, repräsentiert durch den kult am Jerusa-
lemer Tempel. 

das bundeskonzept allein scheint jedoch ebenfalls noch ungenügend, um 
die Zugehörigkeit zu israel zu beschreiben. denn einerseits kann der bund 
genealogisch eingeschränkt, andererseits aber auch universal geweitet wer-
den, so dass die völker in den bund hereingenommen sind. im ersten fall 
ist die Zugehörigkeit zu israel durch Abstammung nachzuweisen und muss 
heirat endogam erfolgen, wodurch ein genealogisches Prinzip als absolut 
angesehen wird. ein solches konzept macht – auch wenn es bewusst als 
exkludierende grenze zu „anderen“ eingeführt wird – weitere gemeinsinns-
anstrengungen weitgehend überflüssig, da sich eine solche gemeinschaft 
allein durch den rekurs auf die gemeinsamen Ahnen konstituiert. im zwei-
ten fall der universalen Öffnung des bundes benötigt das entstehende ge-
meinwesen dagegen gemeinsame elemente, die als gemeinsinnsangebote 
die orientierung auf die belange der gemeinschaft steuern. Als solche ele-
mente könnten ein gemeinsames ethos, repräsentiert durch frau Weisheit, 
oder die Ausrichtung auf das gemeinsame Wohlergehen, repräsentiert durch 
die stadtfrau Zion, benannt werden. 

die Thematik der Zugehörigkeit zu israel tangiert in besonderem maß die 
in der alttestamentlichen forschung diskutierte frage nach der identität 
israels. setzt man bei der verschränkung von Transzendenz und gemein-
sinn als ressourcen der konstituierung eines gemeinwesens an, so steu-
ert dies wichtige impulse für die frage nach der kollektiven identität bei. 
denn die Legitimierungs- und Transzendierungsanstrengungen sowie die 
gemeinschaftsbildenden konsensanstrengungen und die handlungsmoti-
vierenden bindekräfte formen und gestalten letztlich die identität.
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TeiLProJekT A2 

maHL und Kanon. 
gemeinschAfTsbiLdung im frühen chrisTenTum

das Teilprojekt untersucht die entstehung des frühen christentums in 
den ersten zwei Jahrhunderten unter folgender Fragestellung: welche 
Potentiale an Gemeinsinn konnte dieser Prozess der sozialen und religi-
ösen identitätsbildung mobilisieren und durch welche Transzendierun-
gen wurden sie begründet? die untersuchung wird sich sowohl auf das 
ordnungsgefüge einzelner Gemeinden als auch auf den anspruch ei-
ner überregionalen christlichen einheit erstrecken. so kommen die ge-
meinsinnsstiftenden institutionen von den frühesten anfängen bis zur 
entstehung der katholischen Kirche in den Blick: das gemeinsame mahl 
und der neutestamentliche Kanon.

die entstehung des frühen christentums in den ersten beiden Jahrhunder-
ten war ein hochkomplexer vorgang, bei dem sich soziale ordnungsgefü-
ge bildeten und konsolidierten. in diesem Prozess entstand ein distinkter 
christlicher gemeinsinn, der seinen sichtbaren Ausdruck darin fand, dass 
die gemeinden gemeinsame rituale entwickelten und einen gemeinsa-
men religiösen überlieferungsbestand etablierten. so bildete sich eine so-

       das Gemein-
scHaFTsmaHL und 
das neue TesTamenT 
LeGTen scHon im 
FrüHen cHrisTenTum 
die Bis HeuTe 
massGeBLicHen 
GrundLaGen Für 
den zusammenHaLT 
der Gemeinden. 

ravenna, s. Apollinare nuovo (6. Jh.) foto: kunstpostkarte edizione fratelli Leonardi, 

ravenna. Lichtbildrechte: Tu dresden, kunstgeschichte, diathek
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nach dem studium der evangelischen Theo-

logie in Wuppertal, Tübingen und heidelberg, 

das 1982 mit der ersten kirchlichen dienst-

prüfung (evangelische Landeskirche in baden) 

abgeschlossen wurde, arbeitete matthias 

klinghardt an seiner dissertation über das 

lukanische verständnis des gesetzes (gesetz 

und volk gottes). nach der Promotion (hei-

delberg) folgte 1988/89 eine zweisemestrige 

Lehrstuhlvertretung an der rice university, 

houston/usA. Während der folgenden Assis-

tenzzeit an der Philosophischen fakultät der 

universität Augsburg entstand die habilitati-

onsschrift zur sozial- und Liturgiegeschichte 

der frühesten christlichen mähler (gemein-

schaftsmahl und mahlgemeinschaft), die 1994 

von der Theologischen fakultät der universität 

heidelberg angenommen wurde. die ergeb-

nisse dieser untersuchung bilden seit 2002 

die methodische grundlage für die Arbeit ei-

nes seminars der society of biblical Literature 

über „meals in the greco-roman World“. 

ProF. dr. 
maTTHias KLinGHardT

Professur für bibLische 
TheoLogie (evAngeLisch), 
Tu dresden

ziale und religiöse gruppenidentität heraus, indem einzelne einen sinn für 
das gemeinsame entwickelten, der stärker war als ihre eigensinnigen Prä-
gungen durch religiöse und soziale herkunft. das Teilprojekt untersucht 
die beiden entscheidenden institutionen, die für die Abgrenzung und bin-
nendifferenzierung der gemeinden bestimmend waren – und somit diesen 
einheitsstiftenden gemeinsinn zum Ausdruck brachten. dabei fragt das 
Projekt auch nach den wichtigsten konzeptualisierungen der dabei wirksa-
men Transzendenzbezüge.

Zentral ist – zunächst mit blick auf die konkrete einzelgemeinde – das ge-
meinsame mahl, das die soziale definition der gruppe und ihre gemeinsa-
me religiöse überzeugung in der liturgischen ritualisierung zum Ausdruck 
bringt. dabei untersucht das Teilprojekt die verschränkungen von gemein-
sinns- und Transzendenzbehauptungen im rahmen der frühchristlichen 
mahltheologie. diese kommen einerseits in der vorstellung eines eschato-
logischen mahls zum Ausdruck und werden andererseits in den zentralen 
neutestamentlichen deutungen, vor allem in den sog. „einsetzungsberich-
ten“ zum letzten mahl Jesu, veranschaulicht. dabei ist die frühchristliche 
eucharistie als Teil der hellenistisch-römischen mahlkultur zu verstehen, in 
der das gemeinsame gelage für  alle sekundärgruppen die einzige möglich-
keit bot, gemeinschaft zu erfahren und die gemeinsame gruppenidentität 
darzustellen. diese sozialgeschichtliche erkenntnis ist relativ neu. es gilt, sie
 im rahmen des sfb-Projekts mit blick auf die christliche mahlpraxis und 
-theologie weiter zu explizieren.

mit blick auf das weitere ordnungsgefüge eines überregionalen gesamt-
christlichen gemeinsinns ist primär der kanon des neuen Testaments auf-
schlussreich. in besonderer Weise repräsentiert er die einheit und gemein-
samkeit der christlichen überlieferung. das kanonische grundproblem der 
verhältnisbestimmung von „einheit und vielfalt“ markiert dabei einerseits 
die Abgrenzung von „devianten“, also nicht durch das neue Testament 
repräsentierten, christentümern, andererseits aber die vereinheitlichende 
binnendifferenzierung, die sich aus der integration verschiedener Traditi-
onslinien ergibt. dabei dient als heuristische grundannahme die von david 
Trobisch aufgestellte These der endredaktion des neuen Testaments: die 
Zusammenstellung der 27 neutestamentlichen schriften ist demnach nicht 
das ergebnis eines anonymen sammlungs- und Ausscheidungsprozesses, 
der sich bis ins 4. Jh. erstreckte. vielmehr geht sie auf die veröffentlichung 
durch einen herausgeberkreis in der mitte des 2. Jh. zurück. untersucht 
werden die identitätsstrategien dieser Ausgabe, durch die ein transzenden-
ter gemeinsinn konstituiert wird. diese strategien ergeben sich einerseits 
aus dem gegenüber der kanonischen zur marcionitischen bibelausgabe, 
andererseits aus der kanonischen konzeptualisierung von „Apostolizität“ als 
Ausgleich (regional) unterschiedlicher geltungsansprüche.

in diesen beiden – auf vielfältige Weise miteinander verbundenen – unter-
suchungsfeldern des gemeinschaftsmahls und des neutestamentlichen
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kanons soll jeweils die verschränkung des behaupteten 
gemeinsinns und der sie begründenden Transzendierun-
gen analysiert und beschrieben werden.

ForscHunGsinTeresse und -GeGensTand

das Teilprojekt untersucht die wesentlichen Praktiken 
und diskurse, die zur etablierung und konsolidierung des 
christentums in vorkonstantinischer Zeit als einer eigen-
ständigen sozialen ordnung mit einer eigenen, von innen 
und außen wahrnehmbaren identität beigetragen haben. 
dabei bilden die Anfänge bis ins 2. Jh. den schwerpunkt 
der Analyse. er liegt angesichts des  materials und der 
Problemstellung nahe, da sich in diesem Zeitraum die 
identitätsbildung des christentums mit den allmählich 
entstehenden konturen der katholischen kirche vollzog. 
die etablierung christlicher gemeinden als eigenständige 
soziale ordnungen war durch komplexe soziale Abgren-
zungen und differenzierungen gekennzeichnet. dabei ragt 
die Abspaltung von den jüdischen muttergemeinden und 
die Ausgrenzung anderer christlicher, als „häretisch“ ge-
kennzeichneter, gruppen heraus. hinzu kam das dyna-
mische Wachstum der gemeinden in folge von mission 
und konversion. dieser Prozess erforderte die integration 
von menschen mit sehr unterschiedlichem sozialem sta-
tus und unterschiedlichen kulturellen und religiösen Prä-
gungen. die damit verbundene Problematik zeigte sich 
besonders deutlich in den gegensätzen zwischen Juden 
und heiden. hand in hand mit der sozialen Abgrenzung 
nach außen gingen von Anfang an binnendifferenzierun-
gen der gemeinden, die in vielen fällen auch heute noch 
sehr konkret greifbar sind. sie lassen sich an der entste-
hung von Ämtern und funktionen ebenso ablesen wie an 
der mahnung, sich gemeinsamen Zielen oder Autoritäten 
unterzuordnen. 

nun steht außer frage, dass die ekklesiologischen dis-
kurse des frühen christentums in hohem maße durch 
rekurs auf „gott“ oder auf „christus“ theologisch be-
stimmt sind. solche Letztbegründungen der sozialen 
identität christlicher gemeinden sind jedoch nur bedingt 
aussagekräftig für die frage, wie im Prozess der konstitu-
ierung und konsolidierung dieser gemeinden gemeinsin-
nige bindekräfte konkret mobilisiert und wirksam werden 
konnten. es sind, bei näherem Zusehen, andere Transzen-
dierungen, die in den diskursen und Praktiken des frühen 
christentums für die begründung des gemeinsinns eine 

rolle spielen und dann ihrerseits in der regel weiter 
auf gott bzw. christus zurückgeführt werden. so stellt 
bspw. das paulinische syntagma „Leib christi“ eine denk-
bar knappe form der verschränkung von gemeinsinns-
behauptung und Transzendierung dar. die korporativen 
Aspekte des Leibbegriffs (organische einheit des Leibes; 
verbindung der glieder untereinander; Aufeinanderan-
gewiesensein der glieder; haupt-glieder-relation usw.) 
werden durch eine religiöse Letztbegründung trans-
zendiert: durch die einzeichnung in ein begründungs- 
bzw. eigentumsverhältnis („Leib christi“) werden die 
genannten behauptungen von gemeinsinn unverfügbar 
gestellt. Zugleich ist deutlich, dass der Leib-begriff mit 
seinen korporativen gemeinsinnsimplikationen eine 
Transzendierung von eigener körpererfahrung darstellt, 
die traditionell ihren Platz in antiken gemeinsinnsdiskursen 
besitzt: ein „sozialer körper“ ist ein „lebendiger organis-
mus“ mit einem gemeinsinnigen „corpsgeist“ usw.

die konzeptuellen verschränkungen von gemeinsinn und 
Transzendenz auf einer „mittleren ebene“ unterhalb der 
religiösen Letztbegründungen lassen sich für den Pro-
zess der identitätsbildung des frühen christentums in 
vielfältiger Weise sinnvoll untersuchen. Als gegenstand 
der Analyse kommt etwa das gemeinsame religiöse Zei-
chensystem in frage, welches sich durch die etablierung 
einer gemeinsamen „gründungserzählung“ entwickelt 
hatte (so vor allem in den evangelien und in der Apostel-
geschichte) oder in einer gemeinsamen rituellen Praxis 
und der verständigung auf einen gemeinsamen liturgi-
schen „kalender“ Ausdruck fand. Zudem ist interessant,  
wie sich das gemeinsame ethos, z.b. die vorstellungen 
von nächstenliebe, feindesliebe, Askese usw., heraus-
gebildet hat. bezeichnend ist auch die entstehung von 
Ämtern als Ausdruck einer gemeinsamen, allseits akzep-
tierten identität. 

die verschränkung von gemeinsinn und Transzendenz 
verdichtet sich jedoch in besonderer Weise in den bei-
den Phänomenen, die in den folgenden beschreibungen 
der untersuchungsfelder genauer entfaltet werden: dem 
frühchristlichen Gemeinschaftsmahl als dem entschei-
denden integrationsritual der lokalen gemeinden und 
dem neutestamentlichen Kanon als dem versuch einer 
normierung des gemeinsamen, grundlegenden über-
lieferungsbestandes aller christlichen glaubensgemein-
schaften.

TeiLProJekT A2  

maHL und Kanon. gemeinschAfTsbiLdung im frühen chrisTenTum
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dAs mAhL der gemeinde und dAs neue 
TesTAmenT der chrisTenheiT

beide Themen ragen wegen ihrer christentumsbegrün-
denden bedeutung weit über andere Phänomene, die 
sich für eine untersuchung ebenfalls anbieten würden, 
hinaus: bis heute stellt das Abendmahl das rituelle, litur-
gisch durchgeformte Zentrum für alle großen kirchen 
dar. An keiner anderen stelle des kirchlichen Lebens 
bringen die gemeinden ihre wesentlichen gemeinsinns-
aspekte so deutlich zum Ausdruck wie beim gemein-
samen mahl. Auf der anderen seite definiert der kanon 
des neuen Testaments mitte und grenze christlicher 
identität. der gemeinsame kanon ist die normierende 
grundlage aller theologischen diskurse und stellt somit 
bis heute das entscheidende kriterium für die „christ-
lichkeit“ einer kirche dar.

in historischer hinsicht stand eine gemeinschaftliche 
mahlpraxis ganz am beginn der allerfrühesten christli-
chen gruppen. sie war die grundlegende konstituie-
rungsform bereits für die vorösterliche Jüngergruppe 
und blieb die entscheidende stabilisierungsvorausset-
zung christlicher gemeinden in der apostolischen und 
nachapostolischen Zeit. die entstehung der kanonischen 
Ausgabe des neuen Testaments in der mitte des 2. Jh. 
stellte demgegenüber den entscheidenden Wendepunkt 
in dem Prozess einer überregionalen christlichen identi-
tätsbildung dar. sie beendete einen rund 100 Jahre an-
dauernden Prozess der diversifizierung verschiedener 
christentümer, die nun durch die gemeinsame schrift-
grundlage mit einer einheitlichen gründungserzählung 
integriert wurden. Auf diese Weise eröffnete das neue 
Testament ein grundlegend neues modell für die be-
stimmung eines universalen, christlichen gemeinsinns.

Auch mit blick auf die soziale reichweite der neu ent-
standenen ordnungen sind gemeinschaftsmahl und 
kanon komplementäre größen. das mahl repräsentier-
te die soziale und religiöse identität nur der jeweils zu 
diesem konkreten Anlass versammelten gruppe und 
brachte ihren gemeinsinn zum Ausdruck. doch ein be-
wusstsein für eine „übergemeindliche“ einheit war we-
der im vollzug dieses mahls erfahrbar noch theologisch 
durch dieses darstellbar. im unterschied dazu erhebt 
der kanon den Anspruch, das allen christen gemeinsa-
me zu formulieren.

vom gemeinsAmen mAhL Zur formuLierung 
einer überregionALen idenTiTÄT

das gemeinsame mahl war der kulminationspunkt ge-
meinsamer christlicher Praktiken schlechthin. solange es 
die fiktion einer Personengesamtheit noch nicht gab, war 
die faktische existenz der gemeinschaft abhängig von der 
konkreten versammlung ihrer mitglieder zum gemeinsa-
men mahl. erst die ritualisierte Praxis des mahls etablierte 
folglich eine soziale ordnung, die von außen als solche 
wahrgenommen werden und die sich aufgrund der diffe-
renzierung von binnenstrukturen selbst als gruppe ver-
stehen konnte. die etablierung der kanonischen Ausgabe 
ist dagegen in erster Linie ein gewichtiger und in hohem 
maße reflektierter beitrag zu dem diskurs über die grund-
lagen der gemeinchristlichen identität; die rezeptionsge-
schichte dieser kanonischen Ausgabe seit irenäus von 
Lyon in der zweiten hälfte des 2. Jh. unterstreicht diesen 
Aspekt nachhaltig. die Ausgrenzung von häretikern und 
die kritik an devianten Praktiken wurden seit dieser Zeit 
mit hilfe des kanons begründet.

gemeinschaftsmahl und kanon sind auch darin komple-
mentär, dass das gemeinsame mahl in der hellenistisch-
römischen Antike generell eine gemeinsinnsstiftende funk-
tion innehatte. Als form einer gemeinschaftlichen Praxis 
war das mahl alternativlos und wurde daher zwangsläu-
fig zu einem kristallisationspunkt frühchristlichen gemein-
sinns. die kanonische Ausgabe des neuen Testaments 
war dagegen das ergebnis eines deliberativen, reflektier-
ten Aktes: sie wurde mit dem bewusstsein ihrer funkti-
on für die definition der christlichen identität als der allen 
gemeinsame horizont für selbstverständnis und verhalten 
geschaffen. der kanon stellt daher eine gemeinsinnsbe-
hauptung mit unüberbietbarem integrationswert dar.

vor allem mit blick auf die unterschiedlichen sozialen ord-
nungen, für die das mahl und der kanon als gemeinsinns-
ressourcen fungieren, sind beide auch sachlich und gene-
alogisch miteinander verbunden. im Zentrum des sog. 
„antiochenischen Zwischenfalls“ (gal 2,11-21) steht die 
Aufkündigung der mahlgemeinschaft zwischen den 
beiden Aposteln Paulus und Petrus: beide warfen sich 
gegenseitig das „eigensinnige“ verlassen des grundle-
genden gemeinsinns vor – die mahlgemeinschaft, die 
diesen konsens verbürgt und dargestellt hatte, war unwi-
derruflich zerstört. 
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die Trennung der Apostel bedeutete die etablierung kon-
kurrierender mahlgemeinschaften und führte in der folge 
zur entstehung von konkurrierenden sozialen ordnungen 
am ende des 1. und Anfang des 2. Jh. die Lösung dieses 
grundkonflikts war eines der hauptanliegen der kanoni-
schen Ausgabe: sie formuliert eine gründungsgeschichte 
des christentums, die diesen konflikt zwar nicht ver-
schweigt, aber doch deutlich erkennbar eingrenzt und 
die verschiedenen interessen und Traditionen integriert. 

ArbeiTsbereich „TrAnsZendenZ 
und gemeinsinn in der frühchrisTLichen 
mAhLTheoLogie“

hier soll die gemeinsinnsstiftende funktion der früh-
christlichen gemeinschaftsmähler näher untersucht 
werden. das frühe christentum teilte mit seiner helle-
nistisch-römischen umwelt ganz selbstverständlich die 
Praxis gemeinschaftlicher mähler. das gemeinschafts-
mahl war die eine, zentrale soziale institution, in der 
während der gesamten Antike sekundärgruppen ge-

meinschaft konkret erfahren und ihre soziale und ideelle 
gruppenidentität darstellen konnten. der hohe institutio-
nelle charakter des mahls erweist sich in der stabilen, 
ritualisierten handlungsfolge von gemeinsamem essen, 
sakralem handlungsvollzug und anschließendem Trink-
gelage, welche auch die christlichen gemeinden mit 
ihrer antiken umwelt teilten. diese grundlegende funk-
tion des mahls erklärt, inwiefern die wesentlichen As-
pekte gemeinsinnigen verhaltens einer gruppe aufs 
engste mit dem mahl verbunden sind: die Abgrenzung 
der gruppe nach außen und die differenzierung ihrer 
binnenstruktur waren an das mahl gebunden, wurden 
in seinem kontext verhandelt und für alle sichtbar dar-
gestellt. der gemeinsinn einer solchen mahlgemein-
schaft war dabei nicht selbstverständlich, sondern 
musste gegenüber den eigensinnigen interessen der 
einzelnen behauptet werden. die diskurse zur Lösung 
dieser Probleme sind an einer reihe von Wertvorstel-
lungen orientiert, die als Transzendierungen der ge-
meinsinnsbehauptung zu verstehen sind. so lässt sich 
eine gemeinantike „mahlideologie“ abstrahieren, die auf 
Wertvorstellungen wie gemeinschaft (koino nia), ein-
tracht (homonoia), frieden (eirene), ruhe (hesychia), 
freundschaft (philia), gleichheit (isotes), festfreude 
(thalia) und ehrfurchtgebietender Anmut (charis) beruht. 

vor diesem hintergrund gewinnt die frage Profil, wie 
sich in der frühchristlichen mahltheologie gemeinsinns-
behauptung und Transzendierungsleistungen ineinander 
verschränken. denn es ist von vornherein zu erwarten, 
dass die christlichen mähler im horizont der gemeinan-
tiken mahlkultur nicht nur entsprechende gemeinsinn-
spotentiale behaupteten, sondern mit ihren paganen 
Analogien auch die wesentlichen Transzendierungskon-
zepte gemein hatten. es empfiehlt sich daher, die ver-
schränkung von Transzendenz und gemeinsinn in der 
frühchristlichen mahltheologie von zwei seiten her an-
zugehen: Auf der einen seite ist, in verfolgung dieses 
sozialgeschichtlichen Ansatzes, (1) die implizite mahl-
theologie zu erheben, die ihren Ausdruck in der gene-
rellen übereinstimmung von paganen und christlichen 
mählern gefunden hat. daneben ist (2) die explizite 
mahltheologie im frühen christentum zu untersuchen. 
diese differenzierung der Zugänge verspricht, die spe-
cifica differentia der frühchristlichen mahltheologie auf 
der basis allgemein geltender vorstellungen genauer er-
fassen zu können, als das bisher weitgehend geschieht.

TeiLProJekT A2  

maHL und Kanon. gemeinschAfTsbiLdung im frühen chrisTenTum

hosios Loukas (11. Jh.): Apostel Petrus und Paulus foto: privat
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ArbeiTsbereich „kAnon und idenTiTÄT“

hier soll die etablierung einer gemeinchristlichen identität durch die entste-
hung des neutestamentlichen und gesamtbiblischen kanons untersucht wer-
den. die grundlegende hypothese ist hierbei, dass das neue Testament in 
seiner kanonischen form gezielt zu eben diesem Zweck der überregionalen 
gemeinsinnsstiftung zusammengestellt und publiziert wurde. bis heute liefert 
der kanon, bei allen differenzen in Theologie und Praxis, die eine gemeinsin-
nige grundlage für die verständigung zwischen den einzelnen konfessionen. 
ernst käsemanns prononcierte These, dass der kanon nicht die einheit, son-
dern die vielfalt der kirchen begründe, setzt dabei voraus, dass die verschie-
denheit der im kanon enthaltenen schriften die verschiedenheit der sich auf 
sie berufenden gruppen repräsentiert. das grundproblem des kanons – das 
verhältnis von „einheit und verschiedenheit“ – besitzt daher eine literarische 
und eine soziale dimension.

sofern man davon ausgeht, dass die entstehung der kanonischen sammlung 
der 27 einzelschriften zum „neuen Testament“ ein kontingenter und unge-
steuerter Prozess war, lässt sich die identitätsstiftende funktion des kanons 
nur als „Wunder“ erfassen.

dies stellt sich jedoch ganz anders dar, wenn das neue Testament nicht das 
resultat eines anonymen sammlungs- und Ausscheidungsprozesses ist, son-
dern das einer regulären Publikation. denn in diesem fall sind die einheitsstif-
tenden elemente dieser Ausgabe mit ihren zahlreichen kohärenzsignalen und 
Querverweisen, die den gemeinsinn der durch die gesammelten schriften 
repräsentierten „christentümer“ begründen, nicht als kreative interpretationen 
der rezeptionsgeschichte zu verstehen, sondern als eine intendierte, umfas-
sende Transzendierungsleistung des herausgebers. er hätte durch die kohä-
renzsignale seiner Ausgabe den Lesern eine fülle sublimer Leseanweisungen 
für das verständnis an die hand gegeben, die sie in die Lage versetzen, hinter 
den einzeltexten eine gemeinsame, einheitsstiftende gründungserzählung für 
dieses „katholische“ christentum wahrzunehmen, in die hinein dann auch der 
antiochenische „mahlkonflikt“ zwischen Petrus und Paulus aufgehoben ist.

die heuristische Annahme einer absichtsvollen endredaktion der kanonischen 
Ausgabe erlaubt die vermutung, dass wesentliche gemeinsinnsbehauptungen 
dieser Ausgabe konkrete Lösungsangebote für konflikte in der mitte des 2. Jh. 
darstellen. die These setzt dabei voraus, dass die implizierten identitätsstra-
tegien auf zwei verschiedenen ebenen zum Ausdruck kommen, die in diesem 
Arbeitsfeld unterschieden werden. denn das redaktionelle konzept der kanoni-
schen Ausgabe lässt sich (1) an den redaktionellen veränderungen ablesen, die 
die endredaktion an den vorausliegenden, älteren Texten vorgenommen hat. 
hier steht zur debatte, wie sich die marcionitische und die kanonische Ausga-
be zueinander verhalten. daneben zeigt sich das redaktionelle konzept (2) an 
den identitätsstrategien der kompletten kanonischen Ausgabe, die im rahmen 
einer rezeptionsästhetischen Analyse zu erheben und zu beschreiben sind.
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B1 - die inVesTiTion eiGener ressourcen in die GemeinscHaFT 
Von der miTTLeren rePuBLiK Bis in die HoHe KaiserzeiT

im römischen reich waren die Bewohner in einem auffälligen maße 
bereit, eigene ressourcen in Form von zeit, arbeitskraft und materi-
ellen mitteln in die Belange des Gemeinwesens zu investieren. diese 
Haltung fasst das Teilprojekt als Gemeinsinn auf, der ständig praktisch 
ausgeübt, diskursiv (re)produziert und in verschiedenen Formen der 
Transzendierung der alltäglichen Verfügbarkeit entzogen wurde. wie 
jedoch kam es zum auf- und abstieg solcher Transzendenzen, wann 
und warum waren sie leidlich stabil? Welche Konflikte taten sich um 
das gemeinsinnige Verhalten auf? welche Gruppen und individuen 
profilierten sich als Sachwalter des Gemeinsinns? 

       wieso 
inVesTierTen die 
rÖmer so VieL 
zeiT, arBeiTsKraFT 
und GeLd in die 
BeLanGe der 
GemeinscHaFT? 

das verbundprojekt untersucht die grundlagen und die sich wandelnden formen der orientierung auf das ge-
meinwesen bei den römern. der darin fassbare gemeinsinn – verstanden als ein ensemble von haltungen und 
handlungsformen, die auf gemeinwohl ausgerichtet sind und die in Transzendierungsprozessen verstetigt und 
eingeschärft werden – wird in seinen diskursiven und praktischen dimensionen analysiert. 

verbundProJekT b  die orienTierunG auF das Gemeinwesen in der zeiT des rÖmiscHen reicHes
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ProF. dr. 
marTin JeHne

LehrsTuhL für ALTe geschichTe,
Tu dresden

die starke orientierung der römer auf ihre gemeinschaft ist antiken wie
modernen beobachtern als besonderes charakteristikum dieser gesell-
schaft aufgefallen. der grund für die bereitschaft, geld, Zeit und Arbeits-
kraft in gemeinsame belange zu investieren, wird allgemein gern in der 
entlohnung durch Ansehen und ehre gesehen, und dies ist sicherlich nicht 
falsch. doch spricht der große Aufwand, der gerade in rom getrieben wur-
de, gegen ein simples do-ut-des-geschäft, in dem materielles in symboli-
sches kapital umgewandelt wurde. dann nämlich hätte eine überprüfung 
des Wechselkurses des Öfteren ergeben müssen, dass sich die Transaktion 
nicht lohnte. statt dessen vermuten wir, dass gemeinsinnigkeit – nichts 
anderes nämlich ist die orientierung auf das ganze – der permanenten 
überprüfung ihrer Zweckmäßigkeit für den einzelnen entrückt war und die 
gesellschaftliche ordnung des römischen reiches dadurch in besonderer 
Weise gefestigt wurde. gemeinsinn wurde zu einem selbstverständlichen 
habitus, was sich als Transzendierung ins unverfügbare beschreiben lässt. 
dabei ist zu unterscheiden zwischen einem entrückungsvorgang, der zu ei-
ner nicht (mehr?) reflexiven, also impliziten Transzendenz führte („what goes 
without saying“), und expliziten, also in öffentlichen diskursen diskutierten 
Transzendenzen. beides wollen wir analysieren, letzteres in enger Zusam-
menarbeit mit unserem schwesterprojekt b2. gerade um den Wandel des 
beständigen und damit auch der gemeinsinnsvorstellungen und Transzen-
dierungsformen in den blick zu bekommen, ist der zeitliche rahmen recht 
weit gespannt: von der mittleren republik bis in die hohe kaiserzeit (ca. 250 
v.chr. – 150 n.chr.).

gemeinsinnigkeit lässt sich in der Zeit des römischen reiches auf mehreren
ebenen und in mehreren formen greifen. Zu unterscheiden ist zwischen 
rom selbst, den römischen städten, den anderen städten, die keine römi-
schen bürgergemeinden waren, überhaupt zwischen der lokalen und der 
reichsebene. ebenfalls zu differenzieren ist innerhalb der hierarchisierten 
gesellschaft zunächst einmal grob nach unter- und oberschichten. für die 
einfachere bevölkerung, alle mal für die weiter von rom entfernt lebenden 
Landbewohner, die an den gemeinschaftsstiftenden ritualen der stadt nicht 
teilnehmen konnten, gilt zweifellos, dass sie sich in erster Linie in form des 
militärdienstes gemeinsinnig betätigte. die soldaten nahmen für das Wohl 
der gemeinschaft erhebliche Lasten und risiken auf sich, was nicht allein 
durch die gewinnaussichten in form von beute, sold und Prämien erklärt 
werden kann. für Angehörige der oberschichten galt darüber hinaus, dass 
sie die funktionen und Positionen des gemeinwesens einnahmen, für die 
sie lange Zeit nicht einmal eine Aufwandsentschädigung erhielten. im ge-
genteil, oft investierten sie aus ihrem Privatvermögen in die gemeinschaft, 
indem sie öffentliche belange wie spiele und bauten finanzierten. Aus den 
oberschichten herauszuheben ist deren spitzengruppe, die senatoren, die
für die Politik und das gemeinwesen lebten. gerade der senat gerierte sich 
gern als hüter des gemeinsinns, in der späten republik verlor dieser An-
spruch aber an überzeugungskraft. Probleme warf auch auf, dass sich spä-
ter mit dem kaiser eine instanz etablierte, deren rechtfertigung vor allem an-
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TeiLProJekT b1

die inVesTiTion eiGener ressourcen in die GemeinscHaFT 

Von der miTTLeren rePuBLiK Bis in die HoHe KaiserzeiT

deren in ihrer gemeinsinnigkeit lag. eine entscheidende 
rolle für die gemeinschaftsorientierung spielte die religi-
on, sowohl in den Partizipationsformen und -intensitäten 
bei den staatlichen kulthandlungen (für alle bürger) wie in 
der diskursiven begründung der notwendigkeit dieser 
kulthandlungen (für die oberschichten). damit rückt auch 
in den blick, wie denn die res publica selber transzen-
diert wurde, in form der dea roma und der romidee, die 
schon in der republik und dann vor allem in der kaiserzeit 
große bedeutung gewannen.

bei all den verschiedenen formen von gemeinsinnigkeit 
ist freilich nicht zu vergessen, dass es auch in der römi-
schen gesellschaft gegenläufige Trends gab, die das in-
dividuum oder kleinere gruppen betonten. hier ist vor 
allem an die strukturelle Abneigung gegen steuern zu 
denken, an die massive, ganz eigensinnig angelegte kon-
kurrenz innerhalb der soziopolitischen eliten und an die 
omnipräsenz des Patronagesystems, das der partikula-
ren bindung den vorzug vor der gemeinschaft gab. erst 
in der Analyse der verschränkungen und konflikte derar-
tiger Praktiken mit den gemeinsinnigen haltungen und 
gemeinschaftsbezogenen handlungen lässt sich das spe-
zifische der römischen verhältnisse klarer bestimmen. 

ForscHunGsinTeresse und -GeGensTand

die zentralen Problemstellungen des Teilprojekts lauten: 
Wie wurden gemeinsinnige vorstellungen und haltungen 
der römer erzeugt und durch Transzendierung dem Zu-
griff entrückt? Welche reibungen ergaben sich zwischen 
den anspruchsvollen, als alternativlos hingestellten nor-
mierungen und den Anforderungen der sich ändernden 
verhältnisse sowie der partikularen interessen? durch die 
bearbeitung dieser fragen will das Teilprojekt die kennt-
nis wie das verständnis von Ausmaß, motivation, formen 
und begründungen der orientierung auf das gemeinwe-
sen in der Zeit von der mittleren republik bis in die hohe 
kaiserzeit erheblich vertiefen.

eine solch umfassende Thematik kann jedoch auch in 
einem längerfristig angelegten Projekt nicht vollständig 
aufgearbeitet werden. so werden nur die gemeinschafts-
orientierungen auf der ebene der bürgergemeinden be-
handelt. Alle kleineren sozialen und rechtlichen gruppen 
und organisationen, insbesondere die familie, bleiben 
ausgeschlossen. Auch wird es auf der ebene der Lokal-

staaten des römischen reiches keine umfassendere un-
tersuchung der dortigen gemeinsinnigen handlungswei-
sen geben, schon weil dies angesichts der menge und 
vielfalt solcher Lokalstaaten gar nicht zu leisten wäre. hier 
ist ohne einen exemplarischen Zugriff nichts auszurichten.

WArum sPendeTen die eLiTen 
so vieL geLd für die gemeinschAfT?

in rom haben wir es, auch im vergleich mit anderen anti-
ken gesellschaften, mit einer besonders steilen sozialen 
hierarchie, speziell mit einer deutlicheren heraushebung 
der führungsschicht gegenüber der breiten bürgerschaft, 
zu tun. das wirkte sich auf die gemeinsinnigen Praktiken 
und diskurse aus. der euergetismus, die hohe spenden-
bereitschaft der oberschichten für allgemeine belange, 
soll analysiert werden hinsichtlich der motivation des 
Wohltäters (altgriechisch: euergetes). oft investierten die 
eliten aus ihrem Privatvermögen in die gemeinschaft, 
indem sie bauwerke errichteten, spiele gaben, darüber 
hinaus volksspeisungen veranstalteten, versorgungseng-
pässe auf eigene kosten entschärften u.v.m. dabei lie-
gen die analytischen schwerpunkte des Teilprojekts zu-
nächst auf den symbolischen formen des spendens, der 
Ausrichtung auf bestimmte objekte (wie vor allem bau-
ten), den Präferenzen für bestimmte orte (wie z.b. hei-
matstädte) und der verschränkung mit Leistungen aus 
öffentlichen mitteln.

WorAus sPeisTe sich 
der ArbeiTseifer der senAToren?

Was die senatoren betrifft, entsprach es jedenfalls in 
der mittleren und späten republik dem standard, sich 
der res publica, der öffentlichen sache, mit voller kraft 
zu widmen. die verpflichtung zum engagement galt of-
fenbar lebenslänglich, und selbst in den letzten Jahren 
der republik, als der rückzug auch erfolgreicher Poli-
tiker ins Privatleben eine option wurde, drohte diesen 
‚Aussteigern’ weiterhin die geringschätzung ihrer stan-
desgenossen. erst in der kaiserzeit, als sich die hand-
lungsspielräume von senatoren erheblich reduzierten, 
waren rückzugsszenarien verbreiteter.

gleichzeitig herrschte unter den senatoren aber ein stark 
ausgeprägter Wettbewerbsgeist, in dem egozentrische 
elemente dominierten. dass die Angehörigen gerade einer 
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führungsschicht miteinander um Ämter und einfluss kon-
kurrieren, ist eine verbreitete erscheinung. in rom hatte 
dies zur folge, dass man auch in für die gemeinschaft 
so wichtigen funktionen wie dem kommando über die 
Armee in erster Linie an den persönlichen erfolg dachte, 
ohne sich um das große ganze sonderlich zu kümmern. 
es ist zu fragen, wie der auf die eigene Ansehenssteige-
rung bedachte einzelne in kollektiven wie dem senat auf 
das gemeinwohl ausgerichtet werden konnte. ferner ist 
zu untersuchen, inwieweit sich hier ein Widerspruch zur 
gemeinsinnigkeit auch auf der diskursiven ebene auftut 
oder ob solches handeln als gemeinschaftsorientiert prä-
sentiert werden musste.

gemeinsinn besitzt nämlich eine eigenheit, die dem Par-
tikularismus auf der ebene der diskurse entgegensteht: 
die Ausrichtung auf die belange der gemeinschaft wird 
begleitet von der betonung eigener uneigennützigkeit. 
selbstverständlich ist damit nicht ausgeschlossen, dass 
gemeinsinniges handeln auch den Akteuren von nutzen 
ist, ja auf die dauer kann sich wohl kein gemeinsinniger 
handlungszusammenhang behaupten, in dem die eigen-
interessen potentiell mächtiger individuen und gruppen 
regelmäßig untergehen. Wohlgemerkt: der gemeinsinns-
diskurs wird durch die öffentliche Argumentationsweise 
definiert. eine einschätzung über mögliche verborgene 
Absichten und Ziele der in den diskurs eingebundenen 
individuen ist damit noch nicht verbunden. das markt-

ökonomische muster dreht jedenfalls den gemeinsinns-
diskurs um: Während im wirtschaftsliberalen Theorem 
der egoismus des individuums das intentionale ist und 
damit die hauptwirkungen erzeugt, so dass die behaup-
teten positiven effekte für die gemeinschaft nur als ne-
benwirkungen klassifiziert werden können, verlangt der 
gemeinsinnige diskurs die primäre orientierung auf den 
gemeinschaftsnutzen, der damit die hauptwirkung bil-
det, und lässt den eigenen nutzen als nebenwirkung zu. 
da haupt- und nebenwirkungen nur nach der Absicht, 
nicht aber nach der stärke unterschieden werden, liegt 
auf der hand, dass mit dieser differenzierung keine Aus-
sage über die intensität der effekte verbunden ist. in 
jedem fall bleibt das öffentlich sagbare nicht ohne rück-
wirkung auf denken und handeln.

es ist aber nicht anzunehmen, dass derartige spannungs-
verhältnisse immer in geglückten Transzendierungspro-
zessen aufgehoben bzw. verdeckt wurden. neben den 
hohen, gemeinsinnig motivierten oder wenigstens ent-
sprechend propagierten investitionen der römer standen 
natürlich andere, partiell gegenläufige Praktiken, welche 
die Ausrichtung auf kleinere gruppen nahelegten oder zu 
einem selbstbezogenen individualismus anregten. neben 
der elitenkonkurrenz ist hier die einstellung zu steuern zu 
nennen. in der Antike befand sich die große bereitschaft 
vieler reicher und vornehmer männer, aus ihrem vermö-
gen zum nutzen der gemeinschaft bauten, spiele, ver-

denar (140-144 n.chr.) mit dem kopf des kaisers Antoninus Pius, die rückseite zeigt den genius senatus 

foto: münzkabinett, staatliche kunstsammlungen dresden
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sorgungsleistungen zu finanzieren, in einem gewissen
gegensatz zu ihrer unwilligkeit, steuern zu zahlen. das 
lag wohl entscheidend daran, dass spenden ehre brach-
ten, die entpersonalisierte steuerzahlung dagegen eine 
Pflicht war, deren erfüllung nicht individuell belohnt und 
deren nichterfüllung bestraft wurde. die einsatzbereit-
schaft für das gemeinwesen hatte offenbar bei den ober-
schichten wesentlich mit der Öffentlichkeit und persön-
lichen Zuordnung der eigenen Leistung zu tun, war also 
im kern Teil der selbstdarstellung und des Wettbewerbs 
der Aristokraten. 

die PArTikuLArisTische PATronAge und die 
fürsorgePfLichT des herrschers

ebenfalls in den bereich der mit der gemeinsinnigkeit 
konkurrierenden orientierungen gehören die Patronage-
beziehungen, also beziehungen zwischen ungleichen mit 
gegenseitigen Leistungserwartungen. diese durchzogen 
die römische gesellschaft. da es das Wesen von Patro-
nage ist, dass dadurch die interessen von Patronen und 
clienten gefördert werden sollen, ist sie in bezug auf die 
gesamtgesellschaft prononciert partikularistisch und 
nicht gemeinsinnig. gemeinwohl kann somit nur über 
die nebenwirkungen von patronalem handeln profitieren. 
in rom war das handeln in den normen der Patronage 
grundsätzlich positiv besetzt und daher völlig zulässig, 
ja sogar vom Wertekodex gefordert, weshalb man nicht 
nur von – in differenzierten gesellschaften wohl univer-
sellen – Patronagebeziehungen, sondern von einem Pa-
tronagesystem sprechen kann. Wo blieb aber die gemein-
sinnigkeit, wenn massen von römern in Patronagebezie-
hungen eingebunden waren, deren Primärorientierung 
partikularistisch war?

eine besondere schwierigkeit für die gemeinsinnigkeit 
stellte die überlegenheit des Alleinherrschers dar. nach 
dem untergang der republik wurde die figur des Patrons 
mit seiner fürsorgepflicht für die clienten sehr schnell 
in einer viel größeren dimension auf Augustus übertra-
gen und dies, gemessen an der Zahl der Anhänger, um 
so dramatischer, je mehr er selbst für deren bedürfnis-
befriedigung sorgte. nicht alle Wünsche aber konnten 
erfüllt werden. es entstand ein spannungsfeld von All-
machtszuschreibung einerseits und der begrenztheit der 
ressourcen andererseits. inwieweit konnte fürsorgliches 
handeln des kaisers unter diesen umständen gemeinsin-

nig ausgerichtet sein? galt seine Zuwendung ostentativ 
unumschränkt allen gruppen der gesellschaft, oder gab 
es bewusst betonte und damit bei den relevanten grup-
pen offenbar akzeptierte einschränkungen?

der miLiTÄrdiensT ALs inTegrATion 
der unTerschichT

das funktionieren einer gemeinschaft erfordert stets, 
dass sich nicht nur diejenigen gruppen und schichten bis 
zu einem gewissen grade auf diese gemeinschaft orien-
tieren, die zu den Privilegierten gehören und von daher 
ein grundinteresse am fortbestand der strukturen haben 
–  sondern auch große Teile der unterschichten, die nicht 
in vergleichbarer Weise zu den Profiteuren des status quo 
gehören. Zu fragen ist daher auch für die unterschichten 
nach dem gemeinsinnigen handeln und den darin greif-
baren sinnvorstellungen. Als gemeinsinnige standardleis-
tung des kleinen mannes soll der militärdienst behandelt 
werden. das schon in der republik, stärker aber noch seit 
der frühen kaiserzeit, erkennbare Abnehmen der Partizipa-
tionsquote konnte für die gemeinsinnige haltung des nor-
malbürgers nicht folgenlos bleiben. Wie stand die plebs 
urbana zur res publica, wenn stadtbürger kaum noch in 
der Armee dienten? hatten die Parteisoldaten der bürger-
kriegszeiten noch Teil an gemeinsinnigen vorstellungen? 
bedeutete das stehende heer des Augustus und der fol-
genden kaiser dann tatsächlich die reintegration des ge-
waltpotentials in die gemeinschaft oder doch eher die 
verstetigung einer eigenen gemeinschaft unter der füh-
rung des kaisers? im Prinzipat wurde dieses stehende 
heer jedenfalls der wichtigste und einzig berechenbare 
mechanismus zum sozialen Aufstieg für kleine Leute. es 
wird zu fragen sein, ob der militärdienst hier nur als ve-
hikel zum gesellschaftlichen Avancement diente oder ob 
er auch generationsübergreifend die gemeinsinnigen vor-
stellungen so prägte, dass eine ins unverfügbare trans-
zendierte verpflichtung entstand.

die TrAnsZendenTen dimensionen 
der rÖmischen reLigion

die geltungsressourcen gemeinsinn und Transzendenz 
treten generell in mischungsformen auf, da sich gemein-
sinnigkeit nicht ohne Transzendenz fundieren lässt und 
Transzendenz nicht ohne gemeinsinnigkeit ihren ord-
nungsbezug gewinnt. doch bliebe der Transzendenzbezug 

TeiLProJekT b1

die inVesTiTion eiGener ressourcen in die GemeinscHaFT 

Von der miTTLeren rePuBLiK Bis in die HoHe KaiserzeiT



33

arBeiTsFeLder
in der ersten Projektphase bis 2013 ist die 

bearbeitung folgender bereiche geplant:

– der römische senat und der Wettbewerb  

 der oberschichten

– der euergetismus in den oberschichten –  

 der gemeinsinn der Privatleute

– der militärdienst – die gemeinsinnige 

 Tätigkeit des kleinen mannes

– die bedeutung der religiösen handlungen  

 für die gemeinschaftsorientierung

in späteren Projektphasen sollen in den 

mittelpunkt rücken:

– die bedeutung von steuern und Abgaben  

 bei der hinwendung zur und Abwendung  

 von der gemeinschaft

– Transzendenzkonzepte: res publica und 

 romidee

– das Patronagesystem und der gemeinsinn  

 – ein Widerspruch?

– die fürsorgepflicht des kaisers und die 

 begrenztheit der ressourcen

LiTeraTur
Jehne, martin: Augustus in der sänfte. über 

die invisibilisierung des kaisers, seiner macht 

und seiner ohnmacht, in: das sichtbare und 

das unsichtbare der macht. institutionelle Pro-

zesse in Antike, mittelalter und neuzeit, hg. v. 

meLviLLe, g. köln u. a. 2005, s. 283-307.

PfeiLschifTer, rene: The Allies in the repu-

blican Army and the romanization of italy, in: 

roman by integration: dimensions of group 

identity in material culture and Text, hg. v. 

roTh, r./keLLer, J. Portsmouth, r. i., 2007, 

27-42.

miTarBeiTer/-innen
stephan fraß, m.A.

fabian knopf m.A.

dr. christoph Lundgreen

daniel Pauling, m.A.

konrad Petzold m.A.

dr. rene Pfeilschifter

blässlich, wenn er sich in dem vorgang der Transzendierung von gesell-
schaftlichen grundauffassungen ins unverfügbare erschöpfte – also die 
Transzendenz der römischen ordnung im Wesentlichen aus dem in einer 
bestimmten Phase selbstverständlichen, nicht mehr hinterfragten und un-
reflektiert vorausgesetzten bestünde, das dann irgendwann aufgebrochen 
und in angepasster form retranszendiert würde. in der expliziten variante 
als diskursiv propagierte und reflektierte grundkonstante entfaltet das 
Transzendente seine Wirkung auf eine ordnung in anderer intensität. es 
ist kaum zu erwarten, dass ausgerechnet das römische reich, das erfolg-
reichste reich der europäischen, wenn nicht der Weltgeschichte – wenn 
man denn erfolg eines reiches an dauer und Ausdehnung messen mag 
– über Jahrhunderte keine expliziten Transzendenzen produzierte. 

es liegt nahe, sich hier der religion zuzuwenden. bekanntlich kannte der 
römische Polytheismus keinen ordnungsstiftenden und moralität einschär-
fenden schöpfergott. das aber tat der durchdringung aller Lebensbereiche 
durch unzählige kulte und kulthandlungen keinen Abbruch. Während die 
vorstellungen, welche die menschen mit der Welt der götter und ihren 
Wirkungsweisen verbanden, sehr unterschiedlich waren, galt der korrekte 
vollzug der kulte und rituale als voraussetzung für die Prosperität des ge-
meinwesens. konsequenterweise war diese religio civilis, die der römische 
gelehrte varro zwar als dubios, aber als für die res publica unverzichtbar 
betrachtete, ein fester und schwer veränderbarer bestandteil der gemein-
schaftsorientierung, so dass hier Transzendenz produziert wurde durch öf-
fentliches handeln und nicht durch glauben.

die romidee ALs TrAnsZendierungsLeisTung 

Als rahmensetzung und orientierungsgröße wurde, mit zunehmendem 
erfolg, die romidee bedeutsam, die sich als ein element der Transzendenz 
so fest in die denkhorizonte der reichsbewohner einlagerte, dass sogar 
christliche Autoren die ewigkeit roms in dieser Welt als grundaxiom ak-
zeptierten. hier scheint sich eine Transzendenz entwickelt zu haben, die in 
ihrer unverrückbarkeit und überhöhung wie auch in der symbolisch-empha-
tischen evokationssprache religiöse Züge annahm. das vielgestaltige reich 
wurde unter dem Aspekt der Zugehörigkeit und der Teilhabe an den seg-
nungen der römischen herrschaft (die den römern von den göttern zuge-
wiesen worden war und die daher von einigen unzufriedenen auch nicht 
beendet werden durfte) homogenisiert und mit einer basisorientierung ver-
sehen, die dem dasein sinn verlieh. man konnte missstände im reich kriti-
sieren, man konnte den kaiser, der ja mit rom eng verschmolzen wurde, als 
Person für unfähig erklären und absetzen wollen, man konnte auch die pax 
Romana als wohlklingenden namen für römische herrschaft dekuvrieren. 
Aber man zweifelte nicht daran, dass das römische reich eine unvermeid-
bare Tatsache und das ergebnis einer bestimmung war. es wird zu fragen 
sein, wie sich diese romidee entwickelte und durchsetzte, die derart unver-
fügbar wurde, dass ihr selbst germanische herrscher Tribut zollen mussten.
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TradiTion, VernunFT, GoTT. 
Zur WechseLnden fundierung gemeinsinnigen hAndeLns vom 
AusgAng der rePubLik bis in die umbruchPhAse des 3. JAhrhunderTs

Gemeinsinn ist stets prekär und muss immer wieder unter neuen Be-
dingungen begründet und gesichert werden. als praktische orientie-
rung und stabilitätsressource der sozialen und politischen ordnung 
wird er im literarischen diskurs der römer insbesondere durch den 
Bezug auf die Tradition, auf die menschliche Vernunftnatur und auf 
göttliche Transzendenz fundiert. anhand von Texten aus der zeit vom 
ende der republik bis in das dritte nachchristliche Jahrhundert will 
das Projekt diese Begründungsweisen in ihrer wechselseitigen Ver-
schränkung und ihrem historischen wandel analysieren, um so zu ei-
nem genaueren Bild römischer Gemeinsinnigkeit beizutragen.  

in der Zeit der ausgehenden republik entstand bei vielen römischen konser-
vativen das gefühl, dass das engagement der bürger für die res publica, der 
gemeinsinn, der als eine entscheidende voraussetzung für den erfolg des 
römischen staates angesehen wurde, nicht mehr gegeben, ja dass „die ge-
meinsame sache verlorengegangen“ sei (cicero). Allerdings ging die res pu-
blica Romana nicht unter; vielmehr kam es in den letzten Jahrzehnten v.chr. 

       zwei dinGe GaB 
GoTT den menscHen: 
die VernunFTund 
die GemeinscHaFT.“ 
(seneca) 

wie wird Gemein-
sinniGes HandeLn
in der rÖmiscHen 
KaiserzeiT FundierT?
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– wenn auch unter gleichzeitiger umgestaltung der politischen strukturen – 
zu einer dauerhaften restabilisierung des staatswesens, das schließlich 
trotz weiterer krisen und veränderungen noch mehrere Jahrhunderte be-
stand hatte. diese restabilisierung war nicht nur der Wiedergewinnung 
des gemeinsinns zuzuschreiben. doch war jedenfalls in den ersten zwei 
Jahrhunderten der kaiserzeit in den oberschichten hinreichend bürgerli-
ches engagement vorhanden, um das funktionieren des neu strukturierten 
staatswesens zu gewährleisten. unklar ist jedoch, auf welcher grundlage 
sich das entsprechende verhalten realisierte. bei der Arbeit des Teilprojekts 
soll es darum gehen, vor dem skizzierten hintergrund Texte aus der Zeit von 
der ausgehenden republik bis in die politische, gesellschaftliche und kultu-
relle umbruchszeit des 3. Jahrhunderts in hinblick auf ihren beitrag zur fun-
dierung gemeinsinnigen handelns vergleichend zu analysieren.  
 
schon ein erster blick auf die Texte lässt erkennen, dass gemeinsinn in ih-
nen nicht nur –  ja nicht einmal hauptsächlich – zweckrational vom gemein-
samen nutzen her begründet wird. vielmehr stehen daneben andere modi 
der begründung, welche die Prinzipien des handelns auf Transzendenzen 
beziehen, d.h. auf unverfügbarkeiten, die den alltäglichen gesellschaftlichen 
Aushandlungsprozessen entzogen sind. insbesondere drei derartige be-
gründungsmodi sind hier zu nennen: die ursprünglich römische begründung 
aus der Tradition des mos maiorum, also der bezug auf die sitte der vorfah-
ren, die von der griechischen Philosophie inspirierte begründung aus der 
menschlichen vernunftnatur und die vor allem christliche begründung aus 
einer göttlichen Transzendenz. 
 
Wenn diese reihenfolge auch einen historischen verlauf abzubilden scheint, 
so wäre doch ein solches modell zu einfach. das Teilprojekt arbeitet vielmehr 
mit der hypothese, dass – auch wenn die Abfolge der drei begründungen eine 
generelle Tendenz möglicherweise zutreffend erfasst – die modi der trans-
zendenten fundierung gemeinsinnigen handelns fast immer miteinander ver-
schränkt auftreten. schon seit der mittleren republik werden leitende konzep-
te der kollektiven moral nicht nur als konstitutive komponenten der Tradition 
festgeschrieben, sondern in form besonderer kulte religiös überhöht. in den
dialogen eines cicero und eines seneca ist philosophisches denken durchge-
hend mit dem römischen mos maiorum-, virtus- und exempla-diskurs verwo-
ben. das entscheidende Argument wird häufig genug aus diesem gewonnen. 
schließlich ist in den christlichen Texten das verhältnis von vernunft und gott 
ebenso gegenstand der diskussion, wie das verhältnis von christlichem glau-
ben und römischer Tradition immer wieder aufs neue bestimmt wird.
 
freilich unterlagen nicht nur die modi der fundierung von gemeinsinn, son-
dern auch dessen bezugsgröße der variation und dem Wandel. mit der ent-
wicklung roms vom stadtstaat zum Weltreich wurde die res publica, auf die 
der gemeinsinn und damit auch dessen in den Texten fassbare begründungen 
anfänglich bezogen waren, immer abstrakter. für die menschen gewannen da-
neben kleinere politische, soziale und religiöse gemeinschaften vermehrt 
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an bedeutung, in denen sich gemeinsinn in einem über-
schaubaren rahmen entfalten konnte. gemeinsinn, der 
sich auf diese kleineren gemeinschaften bezog, konnte 
mit oder ohne rückbezug auf die salus rei publicae oder 
sogar in betontem gegensatz zu dieser verwirklicht wer-
den. es versteht sich von selbst, dass die Analyse solcher 
konkurrenzkonstellationen bestandteil der geplanten for-
schungsarbeit sein wird.

ForscHunGsinTeresse und -GeGensTand

gegenstand des Teilprojekts sind vorwiegend lateinische 
Texte, die von der ausgehenden republik bis in die um-
bruchszeit des 3. Jahrhunderts n.chr. datieren. in einer 
vergleichenden Analyse soll erhellt werden, welchen bei-
trag diese Texte zur fundierung gemeinsinnigen verhaltens 
leisten und in welcher Weise sie dabei auf Transzendenzen 
unterschiedlicher Art bezug nehmen. Zwei schwerpunkte 
sind vorgesehen: Zum einen soll es um die untersuchung 
von konzeptionen gemeinsinnigen verhaltens an sich ge-
hen, zum anderen um die Analyse signifikanter mittel der 
persuasiven Präsentation solcher konzeptionen. daraus er-
gibt sich eine Aufteilung in zwei Arbeitsbereiche:

arBeiTsBereicH 1 
KonzePTionen GemeinsinniGen VerHaLTens

im fokus dieses Arbeitsbereiches stehen Texte, die kon-
zeptionen gemeinsinnigen verhaltens entwi ckeln. sie sind 
daraufhin zu analysieren, wie sie diese konzeptionen be-
gründen. dabei wird es sich zunächst um solche Texte 
handeln, die gemeinsinniges verhalten in prinzipieller Wei-
se thematisieren. des Weiteren sind in konkretisierender 
ergänzung Texte zu untersuchen, die sich mit Wer ten,
normen und verhaltensmustern in hinblick auf bestimmte 
„gemeinsinnsträger“ befas sen. da sich das Teilprojekt 
vorrangig der frühen und hohen kaiserzeit widmet, ist es 
sinnvoll, die beiden in den literarischen Quellen am besten 
fassbaren „gemeinsinnsträger“ dieser Periode, den kai-
ser und die potentiell an der staatsverwaltung betei ligte 
oberschicht, in den blick zu nehmen. 

ThemenfeLd „grundsÄTZLiche erÖrTerungen 
gemeinsinnigen verhALTens“

Als ein Text, der in umfassendem Zugriff normen sozia-
len handelns zum Thema macht, ist aus den letzten Jahr-

zehnten der republik ciceros De officiis heranzuziehen. 
eine schrift von vergleichbarem Anspruch und Zuschnitt 
stellt in der Literatur der frühen kaiserzeit senecas De 
benefi ciis dar, in dem eine Theorie und Phänomenologie 
der Wohltaten entwickelt wird. das Werk kann daher ge-
winnbringend mit ciceros De officiis verglichen werden. 
Auch die frühen christlichen Autoren behandeln ethische 
fragen: so bieten etwa Tertullians apologetische schrif-
ten für das verhältnis der christen zum römischen staat 
und seine praktisch-ethischen schriften für die interne 
durchsetzung bestimmter moral- und Wertvorstellungen 
die möglichkeit, zahlreiche und ganz unterschiedliche be-
züge zu cicero und seneca herzustellen. Ähnliches gilt für 
cyprian und Laktanz. hier kann eine vergleichende un-
tersuchung ansetzen, die sich auf die Analyse der modi 
der jeweiligen normenbegründungen konzentrieren und 
das mischungsverhältnis des „philosophischen“ begrün-
dungsmodus mit dem „traditionalen“ und dem „theologi-
schen“ bestimmen soll. 

ThemenfeLd „herrscherAuffAssungen“ 

An Texten, die eigenschaften und verhaltensweisen des 
guten (oder auch des schlechten) Prinzeps/kaisers the-
matisieren, besteht kein mangel. der schwerpunkt soll 
auf solchen Texten liegen, die eine umfassende positive 
Würdigung eines kaisers bieten und insofern sinnvoll zu-
einander in beziehung gesetzt werden können. dies sind 
insbesondere die selbstdarstellung des Augustus in den 
Res Gestae, der Panegyricus des Jüngeren Plinius auf 
Trajan sowie das Lob Constantins des eusebius von cae-
sarea. Letzteres liegt außerhalb des eigentlichen unter-
suchungszeitraums und ist auf griechisch verfasst, doch 
empfiehlt sich sein miteinbezug, da es die erste zusam-
menfassende Würdigung eines christlichen herrschers 
darstellt. in ergänzung sollen in jedem der drei fälle auch 
anderssprachige Texte berücksichtigung finden: die Au-
gustusvita des nikolaos von damaskus, die an Trajan ge-
richteten reden des dion von Prusa und die Preisreden 
der Panegyrici Latini auf constantin. Auf diese Weise wird 
der Tatsache rechnung getragen, dass eine der wesent-
lichen entwicklungen der kaiserzeit die herausbildung 
einer integrierten zweisprachigen literarischen kultur ist. 
Außerdem kann so der frage nachgegangen werden, ob 
sich in den lateinischen (westlichen) und den griechischen 
(östlichen) Texten unterschiedliche Akzentuierungen be-
obachten lassen. Zu untersuchen ist in allen fällen, wel-
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che Leistungen für das Wohl des gemeinwesens dem 
kaiser zugeschrieben werden und worin die Anerkennung 
dieser Leistungen ihren letzten geltungsgrund hat. 

ThemenfeLd
„roLLenmusTer der führungsschichT“ 

von besonderem interesse sind die veränderungen, die 
sich für die rollenmuster der römischen oberschicht aus 
deren politischem funktionsverlust unter dem Prinzipat 
ergaben. diese veränderungen als eine verschiebung ins 
unpolitische, vom Öffentlichen ins Private, zu beschrei-
ben, greift zu kurz. vielmehr eröffnet sich der elite ein 
differenzierter Wirkungsraum gemeinsinniger Praxis. die 
briefe ciceros, senecas, des Jüngeren Plinius und cyp-
rians liefern der untersuchung eine breite grundlage und 
erlauben vergleiche zwischen republik, Prinzipat und frü-
hem christentum. Zugleich sind sie markante beispiele 
für unterschiedliche formen des Literarischen innerhalb 
der gattung. cicero schreibt seine briefe nicht nur als be-
obachter, sondern auch als aktiver Teilnehmer des poli-
tischen geschehens. häufig genug kommuniziert er mit 
anderen solchen Teilnehmern. die Texte sind situationsge-
bunden. bezugsgröße des gemeinsinns ist überwiegend 

die res publica als politische ordnung, sein bezugsrahmen 
das tradierte Wertegefüge, allerdings reflektiert im hori-
zont von ciceros staatsphilosophie. die Luciliusbriefe se- 
necas hingegen sind an einen vertreter des praktischen 
Lebens gerichtet, doch soll zugleich der mensch als sol-
cher angesprochen werden. damit kommt die beziehung 
zur menschlichen gemeinschaft auch jenseits der ge-
schichtlichen kontingenz des konkreten gesellschaftlichen 
umfeldes in den blick, und als begründungsmodus eines 
auf jene gerichteten gemeinsinns figuriert die philosophi-
sche einsicht in die menschliche natur. im unterschied zu 
cicero schafft der literarische charakter der Pliniusbriefe 
eine gewisse distanz zu situation und Adressat. der Autor 
inszeniert sich als Teil eines kommunikationsnetzes zwi-
schen gleichgesinnten. bezugsgrößen des gemeinsinns 
sind zumeist Teilbereiche des öffentlichen Lebens, sein 
bezugsrahmen wird von einer Tradition bestimmt, die sich 
nicht nur im handeln konkretisiert, sondern auch ein stück 
„erinnerungskultur“ darstellt. Als repräsentant der christ-
lichen briefliteratur ist schließlich cyprian zu untersuchen, 
der die normen des handelns nunmehr auf eine andere 
gemeinschaft, eben die christliche, bezieht und ihre be-
gründung in bewusstem gegensatz zur Tradition (consu-
etudo) an neue instanzen bindet: an die göttlich geoffen-
barte Wahrheit (veritas) – aber auch an den nutzen. ein 
vergleich mit den schriften Tertullians, der ähnlich argu-
mentiert, vermag das Profil einer solchen begründungs-
weise zusätzlich zu schärfen.

arBeiTsBereicH 2 
miTTeL PersuasiVer PräsenTaTion

neben die untersuchung der konzeptionen gemeinsinni-
gen verhaltens und ihrer unterschiedlichen fundierungen 
soll die untersuchung zweier zentraler mittel der persua-
siven Präsentation solchen verhaltens treten: der exem-
pla bzw. identifikationsfiguren und der loci communes im 
sinne von feststellungen, die dem rezipienten ohne wei-
teres plausibel sind.      

ThemenfeLd 
„exemPLA und idenTifikATionsfiguren“ 

in traditionalen gesellschaften spielen exempla als iden-
tifikationsfiguren eine besondere rolle. nicht bloße bei-
spiele, sondern verpflichtende vorbilder hauptsächlich 
eines auf die res publica orientierten verhaltens waren in 
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rom die vorfahren (maiores): zunächst innerhalb der ein-
zelnen familien (gentes), dann für die gesamte senats-
aristokratie. Auf Leistungen der vorfahren wird immer 
wieder (auch mit pädagogisch-protreptischer intention) 
hingewiesen. bis zum ende der republik entsteht auf 
diese Weise ein fester kanon von exempla virtutis, der 
in der kaiserzeit kaum noch erweitert wird. die Autorität 
und beharrungskraft dieser exempla zeigt sich beson-
ders eindrücklich darin, dass noch Augustinus sich mit 
ihnen kritisch auseinandersetzt. 

indem das exemplum die vergangenheit argumentativ 
verfügbar macht, fundiert es ein beispielhaftes verhal-
ten zunächst und vor allem in der Tradition. doch kann es 
sich auch auf die vernunft oder auf gott beziehen, wie 
die philosophische und später christliche umdeutung tra-
ditioneller exempla zeigt. für die Projektarbeit bietet sich 
hier ein vielversprechendes untersuchungsfeld an, des-
sen sinnvolle begrenzung allerdings unerlässlich ist. so 
soll sich die betrachtung einerseits auf solche exempla 
richten, die sich entweder als vorbilder für ein gemein-
schaftsbezogenes handeln verstehen oder aber Alterna-
tiven zu einem solchen handeln anbieten. Zum anderen 
soll das interesse sich auf Texte konzentrieren, in denen 
signifikante umakzentuierungen zu beobachten sind: im 
untersuchungszeitraum sind dies insbesondere die un-
ter den flaviern entstehende dichtung, die Literatur der 
zweiten sophistik und die frühchristliche Apologetik des 
2. und 3. Jahrhunderts n.chr.

die flavische epik reflektiert die umbrüche, die sich aus 
dem politischen machtverlust nach der etablierung der 
monarchie und der damit verbundenen suche nach neu-
en betätigungsfeldern ergaben. hauptsächlich geschieht 
das auf indirekte Weise. so konzipiert silius italicus in 
den Punica den republikanischen helden scipio als ein 
modell für den kaiser domitian. unmittelbarer kommen 
die gesellschaftlichen veränderungen in den kleineren 
formen der dichtung zur darstellung. in den Silvae be-
handelt statius das Leben herausragender einzelperso-
nen und illustriert ihr gemeinsinniges handeln mit hilfe 
historischer exempla. 

für die fragestellung des Teilprojekts relevante Texte 
finden sich auch bei den vertretern der Zweiten sophis-
tik: so entwirft etwa Philostrat am modell des Apolloni-
os von Tyana ein philosophisches Lebenskonzept, das 

sowohl ein auf die gemeinschaft bezogenes handeln als 
auch die verwirklichung der eigenen Persönlichkeit durch 
maßvolle Askese ermöglicht. Zu beachten ist dazu die 
Art und Weise, wie Philostrat Apollonios selbst exempla 
verwenden lässt: durch seine reise nach indien tritt er in 
direkte konkurrenz zu Alexander. der eroberungszug Ale-
xanders wird umgestaltet zur bildungsreise, zur initiation 
in die indische Weisheit. die inder erscheinen gewisser-
maßen als maiores der griechen.

im 2. und 3. Jahrhundert n.chr. entsteht mit den christ-
lichen Apologien sowie den märtyrerakten und -passio-
nen eine Literatur, in der es immer auch darum geht, das 
verhältnis zwischen christlichem individuum und christ-
licher gemeinde auf der einen seite und der umgeben-
den heidnischen gesellschaft (repräsentiert durch den 

die märtyrerin Perpetua († 203 in karthago), mosaik in der 
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römischen staat) auf der anderen seite zu bestimmen. in der märtyrerlite-
ratur wird der konflikt zwischen staat und christentum sozusagen stellver-
tretend auf der ebene von statthalter und märtyrer ausgetragen: Als imita-
tor Christi wird dieser zu einer identifikationsfigur und zum grundstein eines 
christlichen mos maiorum: der märtyrer verstärkt durch sein Zeugnis die 
innerkirchliche concordia und sorgt für die festigung der christlichen civitas 
nach innen und ihre Abgrenzung nach außen. bezogen auf die fragestellung 
des Teilprojekts soll untersucht werden, wie die märtyrer selbst ihr verhalten 
begründen und wie es durch die Apologeten, besonders durch Tertullian, ge-
rechtfertigt wird.

ThemenfeLd „Loci communes“

Wer überzeugend für die geltung von normen argumentieren will, muss 
sich auf jene geltungs gründe stützen, die bei der intendierten Leserschaft 
ohne weitere begrün dung auf Zustimmung rechnen können. diese gesell-
schaftliche verstehens- und Akzeptanzbasis umfasst neben den anerkann-
ten handlungsmodellen, die sich in den exempla mani festieren, auch allge-
meine überzeugungen, grund einstellungen und -haltungen, Werte oder 
Wünsche der Leserschaft. in der rhetorik als loci (commu nes) bezeichnet, 
bilden sie gewissermaßen das reservoir denkbarer geltungsgründe inner-
halb eines verstehens- und Akzeptanzhorizonts.

im rahmen des Teilprojekts ist es insbesondere von interesse, repräsentative 
Texte daraufhin zu analysieren, wie sich die jeweils in die Argumentation ein-
bezogenen loci communes zu den begründungsinstanzen „Tradition“, „ver-
nunft“ und „gott“ verhalten: ob, in welcher Weise und in welcher frequenz 
sie diese betreffen bzw. sich diesen zuordnen lassen.  

um der untersuchung einen überschaubaren rahmen zu geben, soll sie ihren 
Ausgang vom Octavius  des minucius felix nehmen, der sich als kristallisati-
onspunkt von begründungsmodi unterschiedlicher Traditions zusammen hänge 
erweist. die schrift greift vor allem auf die ciceronischen dia loge zurück, stützt 
sich aber auch zu einem guten Teil auf schriften senecas. hier soll eine ver-
gleichende untersuchung ansetzen und auf deren grundlage die im Octavius 
erfolgende Transformation der begründungsmodi deutlich gemacht werden. 
Zum anderen sollen dem dialog schriften Tertullians vergleichend gegenüber-
gestellt werden, in denen die Abgrenzung zur heidnischen religion schroffer 
zum Aus druck kommt und dabei gegenüber den begründungsinstanzen „Tra-
dition“ und „vernunft“ die begründungsinstanz „gott“ in den vordergrund
tritt. Als vergleichstext bietet sich zunächst das Apologe ticum an, und zwar 
als beispiel eines – zumindest der form nach – an heidnische Adressaten, 
nämlich die statthalter der römischen Provinzen, gerichteten Textes, sodann 
die Abhandlung De spectacu lis als beispiel einer formal an christen adressier-
ten schrift. die diachron orientierte vergleichende betrachtung der begrün-
dungs modi bei cicero, seneca und minucius felix erhält durch die berücksich-
tigung Tertullians eine synchron orientierte erweiterung.
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TeiLProJekT c
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dynasTie, idoneiTäT und Transzendenz.  
vergLeichende unTersuchungen Zum hohen und sPÄTen miTTeLALTer 

das Teilprojekt untersucht in verglei-
chender Perspektive Konzepte, die 
die idoneität einer dynastie und ihres 
jeweils zeitgenössischen Vertreters 
zur ausübung von Herrschaft durch 
Transzendierungen auf geschichtlich 
gewachsene werte, auf religiös-
sakrale Bezugsrahmen oder auf mo-
dellhafte Leitfiguren erweisen und 
gemeinsinnig machen sollten. die 
untersuchungsbereiche erstrecken 
sich vom 12. bis zum Beginn des 16. 
Jahrhunderts und vergleichen itali-
en, deutschland und Burgund/Bra-
bant mit ihren dynastien der staufer, 
der aragonesen, der wettiner sowie 
der burgundischen Valois und ihrer 
Habsburger erben. 

im Zentrum des Teilprojekts stehen 
vergleichende untersuchungen zu dy-
nastischen Plausibilisierungsstrategi-
en von herrscheridoneität im hohen 
und späten mittelalter. der ab dem 12. 
Jahrhundert flächendeckend in dynas-
tischen strukturen organisierte Adel 
verstand sich als konstitutives element 
eines göttlichen systems, in welchem 
ihm die rolle des wehrhaften schutzes 
sowie der züchtigenden gewalt zukam 
und das ihn von daher zur übernahme 
von herrschaft befugte. Als unbezwei-
felbarer bestandteil des kulturellen sys-
tems hatte demnach gegolten, dass 
die herrschaftsansprüche des dynasti-
schen Adels insofern legitimiert waren, 
als sie prinzipiell auf die unverfügbarkeit 
einer von gott geschaffenen sozial- und 
Weltordnung rekurrierten.

neben die Legitimation durch religiö-
se Transzendenz tritt die Legitimierung 
durch formen dynastischer Transzen-
denz, und zwar in der fokussierung auf 
die herrschaftsansprüche des jeweili-
gen konkreten vertreters einer dynas-
tie. Persönliche idoneität zur herrschaft 
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ließ sich vor allem dann mit Anspruch auf gemeinsinnige geltung durchset-
zen, wenn gezeigt werden konnte, dass die jeweilige Person durch eigen-
transzendierung auf die numinose geschichtsmächtigkeit der dynastischen 
vorgänger die eigene Leistungserwartung überstieg. voraussetzung war die 
Annahme, dass dynastien geschichtlich gewachsene Werte ebenso des 
religiös-sakralen wie des Profan-Politischen in jeweiliger kristallisation von 
modellhaften Leitfiguren ansammelten und damit jeden ihrer nachfolgenden 
vertreter gleichsam geblütsrechtlich ‚kontaminierten’. 

in beiden fällen war die notwendigkeit der Transzendierung lebensweltli-
cher befindlichkeiten auf gleichsam metaphysische gesetzmäßigkeiten 
unbestritten. Probleme zeigten sich erst, wenn es – wie im fall der dynasti-
schen Transzendenz – um den nachweis gehen musste, dass zum einen 
die Transzendierungsbehauptungen der jeweiligen Person tatsächlich ge-
rechtfertigt waren und dass zum anderen die ordnung, auf die transzen-
diert wurde, auch jene behauptete geschichtsmächtigkeit besaß. im ergeb-
nis zählte, wie plausibel die konkreten Transzendierungsakte jeweils waren. 
gelang es, auch die idoneität eines einzelnen vertreters des dynastischen 
Adels durch plausible Transzendierungsakte akzeptabel und damit zur ge-
meinsamen geltungsgrundlage zu machen, dann dürfte der konkrete An-
spruch auf herrschaft die bestmögliche sicherung erreicht haben. 

die textliche und oftmals auch graphische Ausgestaltung entsprechen-
der Transzendierungsstrategien geschah in form genealogischer konstruk-
tionen. sie stellen das untersuchungsmaterial des Teilprojekts dar. hierbei 
sollen zwei verschiedene konzepte des genealogischen denkens im vorder-
grund der betrachtung stehen, die allerdings nur idealtypisch als voneinander 
getrennt beschrieben werden können, da es bei beiden um den nachweis 
symbolischer verkörperungen ging. es handelt sich um entwürfe von dynas-
tischen konstruktionen, die den gegenwärtigen dynastischen vertreter zum 
einen auf die genealogische gesamtheit der vorfahren und zum anderen auf 
bestimmte modellhafte (oftmals euhemeristisch gedeutete) gestalten bezie-
hen sollten, welche in der regel der eigenen vorfahrenschaft entstammten 
oder als solche behauptet wurden, welche aber auch nur virtuell „angesippt“ 
werden konnten. 

da es konkret um die Analyse von historisch bedingten und damit kontin-
genten Plausibilisierungstechniken gehen wird, stellt ein möglichst breites 
untersuchungsfeld die entscheidende voraussetzung für überzeugende Pro-
jekt-ergebnisse dar. das Teilprojekt greift deshalb genealogische konstrukte 
vom 12. bis zum 16. Jahrhundert auf und wendet sich dabei unterschiedli-
chen regionen und dynastien von besonderer signifikanz zu – dem reich 
und süditalien der staufer sowie in deren sizilianischer nachfolge der Ara-
gonesen, dem kurfürstentum sachsen der Wettiner und dem burgundisch-
brabantischen herrschaftsraum der valois sowie in deren nachfolge der 
habsburger. Zudem sollen untersuchungen zu heils- und profangeschichtli-
chen Transzendierungen und semantiken des gemeinsinns in der florentiner 
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enzyklopädik des 14. und 15. Jahrhunderts die wissensge-
schichtlichen rahmungen genealogischer behauptungen 
exemplarisch aufzeigen.

ForscHunGsinTeresse und -GeGensTand 

eine gemeinsinnige begründung von idoneiTÄT

die Legitimation des monarchischen Prinzips und damit 
auch des Adels war im mittelalter transzendent begrün-
det. die machtausübung der könige und fürsten wurde 
als Teil der unverfügbaren göttlichen Weltordnung ver-
standen – etwa als züchtigende gewalt zur kompensation 
der sündhaftigkeit der menschen oder als element einer 
funktional dreiteiligen gesellschaft von betern (klerus), 
Arbeitenden (bauern, handwerker) und kämpfern (Adel). 
in diesem sinne waren auch alle herrschaftsämter (fürs-
tentum, königtum etc.) als solche legitimiert – unabhän-
gig davon, ob sie ererbbar oder durch Wahl bzw. durch 
vergabe (Lehen) erwerbbar waren. eine solcherart zur 
Legitimation notwendige metaphysische Transzendierung 
musste nicht immer wieder aufs neue vollzogen werden 
– sie war längst gemeinsinnig geworden und fand nur in 
äußerst seltenen fällen Widerspruch.

gemeinsinnig waren auch die kriterien, gemäß denen 
eine idoneität zur einnahme von herrschaftsämtern ge-
rechtfertigt war. verankert in einem die einzelne Person 
transzendierenden, sowohl religiös fundierten wie auch 
ab dem hochmittelalter laikal-adeligen Wertesystem, 
hatte sich ein set an generellen erwartungen an den 
herrscher herausgebildet, das in anwachsendem maße 
ebenso durch herrschaftslehren eine gelehrte reflexivi-
tät erfahren wie durch fiktionale Texte insbesondere der 
volkssprachigen Literatur modellhafte exemplifizierungen 
erhalten hatte: gerechtigkeitssinn, klugheit, Tugendhaf-
tigkeit, Tapferkeit, gelehrtheit (rex illiteratus quasi asinus 
coronatus) usw. 

die Zuordnung solcher Werte zu einer einzelperson ge-
schah indes nicht ohne weiteres direkt anhand von je-
weils persönlichen Qualitäten. dies hätte zwangsläufig 
der fall sein müssen, wenn der übliche herrschaftsantritt 
durch reine Wahl des grundsätzlich besten und nicht auf-
grund von erbschaftsansprüchen der nachfahren eines 
herrschers geschehen wäre. es lag hingegen im Wesen 
des mittelalterlichen Adels, dass er den status seiner ein-

zelnen vertreter in hohem maße aus der dynastischen 
herausgehobenheit seiner familie, seiner herkunft, be-
zog und von daher idoneität zum herrschen postulierte. 
im frühmittelalter vornehmlich nach kognatischem Prin-
zip, ab dem hohen mittelalter nach agnatischem Prinzip 
strukturiert, ging insbesondere der hochadel von einem 
sakral verankerten geblütsrecht („geblütsheiligkeit“) 
schlechthin aus, dessen Legitimation sich ebenfalls auf 
einer metaphysischen Transzendenz begründete. Auch 
die Legitimation dieses abstrakten geblütsrechtlichen 
Prinzips musste, da sie im Laufe der Jahrhunderte ge-
meinsinnig geworden war, generell nicht immer wieder 
aufs neue erwiesen werden und fand nur selten nach-
haltigen Widerspruch (meist dann, wenn es gegen eine 
erbrechtliche struktur zugunsten einer Amtseinsetzung 
oder Wahl ging). 

Allerdings musste eine Legitimation anhand geblütsrecht-
licher Ansprüche jeweils im konkreten einzelfall plausi-
bel erscheinen – d.h., eine einzelne dynastie konnte etwa 
bei erbstreitigkeiten, bei dynastischen brüchen oder bei 
Anwartschaften auf eine neue herrschaft durchaus in 
den Zwang geraten, zu belegen, dass gerade sie die kri-
terien für eine bestimmte herrschaftsausübung erfüllte, 
dass ihre herkunft, ihre blutlinie besonders geeignet war 
zur herrschaft über ein bestimmtes gebiet und volk. Auf 
dem Prüfstein stand dann die jeweilige zeitgenössische 
Person, die herrschaft ausüben wollte. 

diese Person hatte den geblütsrechtlichen gedanken der-
gestalt zu nutzen, dass sie eben nicht als individuum auf-
trat, sondern als derzeit letztes glied (und erbe) einer 
möglichst langen vorfahrenreihe (prosapia), welche sich 
nun als eine geschichtliche gemeinschaft und somit als 
manifestation von geblütsrechtlichen Ansprüchen präsen-
tieren ließ.

die Qualität der Person zeigte sich also durch Transzen-
denz auf ihre vorfahren, von deren gesamtheit sich eine 
bereits erwiesene idoneität für eine bestimmte herr-
schaftsausübung behaupten und sich dann auch auf den 
aktuellen nachfahren übertragen ließ.

die TrAnsZendenZ der herrscherPerson

die kriterien für eine solche idoneität waren unterschied-
lich gewichtet: vormalig durch die vorfahren erworbene 
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rechtsansprüche waren zwar ‚einklagbar’, hatten aber zumeist keine beson-
ders hohe überzeugungskraft. Wirkungsvoller, weil mit höherer symbolizität 
ausgestattet, waren hinwiederum „metaphysische“ Transzendenzen. solche 
„metaphysischen“ Transzendenzen waren – und hierbei zeigten sie sich als 
besonders aussagekräftig – weit gefasst. es handelte sich zum einen um die 
Präsentation tatsächlich heiliger vorfahren oder zumindest von Ahnen, die 
geistliche Würdenträger waren. hierdurch konnte der segen gottes, der auf 
der dynastie ruhte und himmlische Akzeptanz affirmierte, behauptet wer-
den. Zum anderen wurde auch auf ein allgemein numinoses, das entweder 
euhemeristisch oder historisch erhöhend sich in einem gleichsam als ‚sakral’ 
verstandenen heroentum äußerte, verwiesen, so dass man z.b. auch gestal-
ten wie Jupiter, saturn, Trebeta oder Priamus, Äneas, cäsar oder Widukind in 
die genealogie einordnete.

ZWei konsTrukTe: die enTZeiTLichende geneALogie 
und dAs ZeiTLose modeLL

eine solche Ahnenkette, die gewöhnlich von einem herausragenden „spit-
zenahn“ ausging, bedurfte des nachgewiesenen kontinuums der Qualitäts-
weitergabe von kettenglied zu kettenglied bis zum gegenwärtigen vertreter. 
die Zeitspanne zwischen beginn und gegenwart musste vorgeführt werden 
als eine ungebrochene Abfolge konkreter einlösungs- und im besten falle 
auch steigerungsakte primordialer Qualitäten, so dass sich die blutslinie der 
vorfahrenschaft nach und nach anreicherte, um dann das gesamte ergebnis 
dieses verlaufs von kettenglied zu kettenglied in den gegenwärtigen vertre-
ter einfließen zu lassen. die poietische Ausgestaltung dieser struktur war die 
genealogie, die sich in verbindung ihrer textlich-narrativen figurationen oft-
mals auch bildlich-graphischer elemente bediente, um jenen kontinuitätsge-
danken zu veranschaulichen.

es sollte nämlich nicht übersehen werden, dass die tatsächliche vergangen-
heit einer dynastie oftmals der behauptung einer geschlossenen vorfahren-
kette äußerst widerständig gewesen war – etwa indem sie brüche und Lü-
cken im dynastischen besitz einer herrschaft aufwies. genealogische ge-
staltungen von kontinuität waren also zumeist nur deshalb möglich, weil die 
überlieferung der vergangenheit im grunde kaum kontrolliert hergestellt wer-
den konnte. behauptete Authentizität war auf die überzeugungskraft des 
Plausiblen angewiesen und hatte sich gegen die geltungsbehauptung kon-
kurrierender kontinuitätskonstruktionen durchzusetzen.

ungeachtet dieses generativen Aufbaus lieferten die genealogien zudem 
eine vergleichzeitigung des ungleichzeitigen dergestalt, dass von der fikti-
on ausgegangen wurde, die Qualität jedes einzelnen kettenglieds wirke sich 
auch unmittelbar auf den gegenwärtigen vertreter aus – so dass umgekehrt 
die idoneität des gegenwärtigen vertreters nicht nur durch Transzendenz auf 
die gesamtheit der Ahnenschaft zutraf, sondern auch direkt von jedem ein-
zelnen vorfahren ererbt wurde.
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in Analogie zu einer solcherart entzeitlichten übertragung 
gab es noch eine zweite form der Transzendierung auf 
vergangenheit, um herrscherliche idoneität nachzuwei-
sen. sie geschah ohne den Zugriff auf behauptete konti-
nuitäten, die gleichsam als verbindender ‚übertragungs-
kanal’ auch bei unmittelbaren bezügen auf einzelne vor-
fahren in genealogischen systemen nichtsdestoweniger 
notwendig waren.

diese form der idoneitätsstiftenden Transzendenz wurde 
allegorisch gleichsam durch den Zeitsprung des direkten 

bezugs erreicht, der zu einer virtuellen Ansippung an 
modellhafte gestalten der vergangenheit führte. bei 
solchen figurationen wurde versucht, mittels Trakta-
ten, dichtung, urkundenarengen, inschriften, bildlichen 
darstellungen etc. überzeugend darzulegen, dass der in-
dividuelle Prätendent einer herrschaft eine Art reinkar-
nation bzw. zumindest eine symbolische verkörperung 
eines einstigen vorbildhaften herrschers darstellte – also 
ein zweiter david bzw. ein zweiter salomon sei, wenn es 
wiederum um gottgewollte, heilsgeschichtliche bezüge 
gehen sollte, oder er ein zweiter Alexander, ein zweiter 
Augustus sei, wenn es ‚nur’ auf die vergegenwärtigung 
von irdischen, gleichwohl herausragenden Werten an-
kommen sollte – wobei virtuelle Ansippungen und genea-
logische kontinuitätsnachweise im übrigen für ein und 
dieselbe Person oftmals zusammengefügt werden.

derartig konstruierte Transzendenzen waren allerdings 
nur deshalb möglich, weil – wie schon hervorgehoben 
– die überlieferung der vergangenheit im grunde kaum 
kontrollierbar und behauptete Authentizität nur durch 
glaubwürdigkeit herzustellen war. gerade weil die dy-
nastische Legitimation durch Transzendierung der kon-
kreten befindlichkeit des einzelnen individuums auf 
gemeinsinnig anerkannte, generelle Werte der herr-
schaftserwartung und -ausübung erfolgte, mussten Ar-
gumentationsstrategien und inhalte der genealogischen 
schriften wie auch die virtuellen Ansippungen für die 
jeweiligen Adressaten verständlich und akzeptabel ge-
macht werden. dafür aber gab es keine übergeordneten 
regeln – es kam allein auf Plausibilisierungsstrategien 
an, deren erfolg am grad zu messen war, wie sehr die 
verwendeten Transzendierungen im entsprechenden poli-
tisch-kulturellen rahmen gemeinsinnig geworden sind.

der AnALyTische Zugriff

das Teilprojekt wird sich während der ersten bewilli-
gungsphase unter engster vernetzung seiner Projektbe-
reiche mit den entsprechenden Techniken und Praktiken 
beschäftigen. da diese prinzipiell von einer kontingenten 
Pragmatik bestimmt waren, wird sowohl raum- als auch 
epochenübergreifend vorzugehen sein, um auf ein brei-
tes vergleichraster, das Typologisierungen ermöglicht, 
zurückgreifen zu können. gerade in einer solchen breite 
besteht der innovative Anspruch des Projektdesigns. so 
wird räumlich ein vergleichsbogen zwischen süd- und 

bernadus guidonis, Arbor genealogiae regum francorum

foto: bibliothèque nationale de france
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mittelitalien, deutschland und burgund/brabant gespannt, der die jeweils 
dort herrschenden dynastien der staufer bzw. der Aragonesen, der Wetti-
ner und der burgundischen valois aufgreift und sich somit zeitlich von der 
mitte des 12. bis zum beginn des 16. Jahrhunderts erstreckt.

im Zentrum der untersuchungen stehen genealogische bzw. historiogra-
phische und euhemeristische konstruktionen. einen wichtigen Teil der 
Projektarbeit wird die erforschung des umgangs mit beständen biographi-
schen und historiograpischen Wissens ausmachen. des Weiteren soll es 
allerdings auch um die frage nach verschiedenen formen der narrativen 
gestaltung von historischen, biblischen und mythologischen figuren ge-
hen, wobei auf enzyklopädische Literatur aus jener Zeit subsidiär zurück-
gegriffen wird.

das Teilprojekt setzt sich aus vier Projektbereichen zusammen. der erste 
befasst sich mit der historiographie der stauferzeit und wendet sich zum 
einen den genealogischen diskursen in dynastiegeschichtlich signifikan-
ten Werken des 12. Jahrhunderts– vorrangig dem oeuvre des kaplans und 
notars kaiser heinrichs vi., gottfried von viterbo, sowie der chronik des 
lombardischen bischofs sicard von cremona –, zum anderen geschichts-
werken und herrschaftstraktaten aus dem süditalienischen raum der 
staufer, Anjou und Aragonesen zu. der zweite Projektbereich widmet sich 
dem burgundisch-habsburgischen herrschaftsbereich in den niederlanden 
des 15. und beginnenden 16. Jahrhunderts, und stellt dabei in den mittel-
punkt zum einen das noch unedierte Werk „genealogia principum Tung-
ro-brabantinorum“, das von Adam bis Philipp, dem sohn maximilians i., 
reicht, zum anderen panegyrische, an Philipp den guten gerichtete Werke, 
die die Persönlichkeit dieses herzogs an große heroen der Weltgeschich-
te anzubinden suchen, wie z.b. die dichtung „Trosne d’honneur“. der drit-
te bereich untersucht die wettinische geschichtsschreibung des frühen 
16. Jahrhunderts beispielhaft an dem monumentalwerk georg spalatins, 
der „chronik der sachsen und Thüringer“. der vierte bereich analysiert die 
Transzendierungen und semantiken des gemeinsinns in der italienischen 
enzyklopädik und biographik des frühhumanismus und widmet sich dabei 
vor allem dem „fons memorabilium universi“ des domenico bandini, der 
in einem umfangreichen Teil kurzbiographien berühmter männer der ge-
schichte enthält, so dass damit gleichsam eine folie der bezugnahmen in 
genealogischen Werken aufscheint.

eine große Zahl der bei diesen studien heranzuziehenden Texte ist noch 
unediert. diese müssen folglich zunächst einmal erschlossen und dann 
auch in ihren für die Legitimationsstrategien besonders aussagekräftigen 
Teilen ediert werden. damit kann das Teilprojekt ganz wesentlich zur er-
weiterung der Quellenlage beitragen. bei Abschluss soll neben mehreren 
monographischen darlegungen ein sammelband der Projektbeteiligten ste-
hen, der die transzendierenden Praktiken der idoneitätsplausibilisierungen 
typologisiert vorlegt.
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TeiLProJekT d

die KircHe aLs BausTeLLe. 
grosssTÄdTische sAkrALbAuTen im miTTeLALTer

       warum dauerTe der Bau 
miTTeLaLTerLicHer KircHen oFT 
JaHrHunderTe, wo iHn docH 
so VieLe Personen miT GeLd 
und arBeiT unTersTüTzTen?

die erbauung des Tempels von Jerusalem, aus: flavius Josephus: Antiquitates Ju-

daicae, illustriert von Jean fouquet (ca. 1470) foto: bibliothèque nationale de france

die Planungs- und Bauprozesse mit-
telalterlicher sakralbauten spielten 
eine große rolle bei der dynamisie-
rung und stabilisierung kommunaler 
ordnung. denn die Beteiligung am 
Bau der Gotteshäuser ermöglichte es 
einzelpersonen oder auch Gruppen, 
Gemeinsinn zu zeigen und dabei von 
Kirchen als Transzendenzressour-
cen zu profitieren. Deshalb waren die 
möglichkeiten zur Beteiligung stets 
umstritten. im zentrum des Projekts 
steht die analyse der Bedeutung der 
Bauprozesse, der Formen, strategien 
und der ästhetischen auswirkungen 
der Partizipation – ebenso wie der 
Folgen ihrer nicht seltenen Verwei-
gerung.

im Projekt „kirche als baustelle. groß-
städtische sakralbauten im mittelalter“ 
wird erkennbar gemacht, dass Pla-
nungs- und bauprozesse mittelalterli-
cher kirchen weitreichende bedeutung 
als katalysatoren bei der dynamisie-
rung und stabilisierung kommunaler 
ordnung besaßen.

die städte bilden den ort für diese un-
tersuchung, weil in ihnen besonders 
viele Personen, gruppen und instituti-
onen präsent waren, welche interesse 
am bau der jeweiligen kathedrale oder 
stadtpfarrkirche hatten. Zugleich wa-
ren die initiatoren und hauptakteure zu-
meist nicht in der Lage, einen solchen 
bau vom Anfang bis zum ende vollstän-
dig aus eigener kraft zu errichten. da-
her erforderte der Aufwand zum bau 
jener großen kirchen die beteiligung 
vieler, welche sich besonders durch den 
verweis auf die sakrale bedeutung des 
gebäudes mobilisieren ließen. solange 
diese sakralität nicht in frage stand – al-
so bis zur Zeit der reformation – regten 
sich stets mannigfältige Ansprüche und 
bedürfnisse, an der Transzendenz teil-
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nach dem studium der kunstgeschichte in 

berlin, Paris, köln und bonn wurde bruno 

klein 1983 an der fu berlin mit der disserta-

tion „st-yved in braine und die Anfänge der 

hochgotischen Architektur in frankreich“ pro-

moviert. Als stipendiat war er am deutschen 

kunsthistorischen institut in florenz und als 

Assistent in göttingen tätig, wo 1991 die ha-

bilitation auf basis der Arbeit „die kathedrale 

von Piacenza – Architektur und skulptur der 

romanik“ erfolgte. im Anschluss arbeitete 

bruno klein als hochschuldozent in bochum 

sowie als gastdozent in bonn, fribourg, são 

Paulo und Paris. seit 2000 hat er die ehema-

lige stiftungsprofessur für „christliche kunst 

der spätantike und des mittelalters“ an der Tu 

dresden inne. seine besonderen interessen 

gelten der Architektur von der Antike bis zur 

gegenwart sowie der mittelalterlichen kunst 

insgesamt. dabei richtet sich der fokus seiner 

forschungen auf die kommunikativen Prozes-

se, welche sowohl während der entstehung 

von kunstwerken als auch bei deren medialer 

verbreitung eine rolle spielen. 

ProF. dr. 
Bruno KLein

LehrsTuhL für chrisTLiche 
kunsT der sPÄTAnTike und 
des miTTeLALTers, Tu dresden

zuhaben, die kirchengebäuden innewohnt. diese immanenz machte kir-
chen bis ins 15. Jahrhundert zu „Transzendenzressourcen“. gleichzeitig bot 
das engagement für den kirchenbau gelegenheit, den gemeinsinn von Per-
sonen, gruppen oder institutionen zu demonstrieren.

der bauprozess war die entscheidende Phase, in der sich beim einbringen 
gemeinsinnigen engagements die jeweiligen gesellschaftlichen Arrange-
ments institutionell wie visuell aushandeln ließen. daraus resultierte sicher 
die generelle bereitschaft, kapital, Zeit, körperliche und geistige Arbeitskraft 
in den bau einer kirche zu investieren. Zudem wurde das bauwerk über 
die grenzen einer stadt hinaus – wie auch in ihrem inneren – als resultat 
permanenter gemeinsinniger Aktion erkennbar, das die erfolgreiche stabili-
sierung einer gesellschaftlichen ordnung visualisierte. bau und bauprozess 
konnten für einzelne gruppen ein identitätsgenerierender faktor sein und 
damit wiederum zu deren eigentranszendierung beitragen: Je mehr bei-
spielsweise eine einzelne Zunft den bau der stadtkirche unterstützte, desto 
größer war ihre geltungsbehauptung und desto weniger war sie angreifbar.

die Teilhabe am kirchenbau als Transzendenzressource ließ sich aber nicht
nur ausdehnen, sondern auch einschränken. gerade weil die Partizipation 
vielfältige chancen des Aufstiegs bot und damit zur dekomposition des 
bestehenden sozialen gefüges beizutragen vermochte, gab es stets versu-
che, dies zu verhindern, indem die genannten einwirkungsmöglichkeiten 
beschränkt, völlig unterbunden oder wenigstens in ihren folgen für den bau 
unsichtbar gemacht werden sollten.

im forschungsprojekt werden deshalb sowohl verflüssigungen wie verfesti-
gungen, Öffnungen wie begrenzungen untersucht, die sich aus den möglich-
keiten des sozial diffusen engagements während des bauprozesses mittelal-
terlicher kirchen ergaben. entsprechend besser als bisher kenntlich gemacht 
werden die motive für die symbolische bedeutung von Planungs- und baupro-
zessen, der inszenierung von geschichtlichkeit mittels entsprechend hetero-
gener gestaltungsweise, aber auch von deren verweigerung durch stilistische 
homogenisierung des baukörpers trotz uneinheitlichen bauverlaufs.

ForscHunGsinTeresse und -GeGensTand

kirchenbAu ALs insZenierTes ereignis

im Zuge von kirchenbauprojekten ließen sich auf verschiedene Weise ge-
meinsinnsbehauptungen visualisieren. Wichtige strategien waren a) die 
unmittelbare einflussnahme auf die formenfindung während des baupro-
zesses sowie b) die auf dauer gestellte inszenierung des bauprozesses.
für a) gilt, dass bestimmte formen durch den Willen eines stifters beein-
flusst werden konnten, solange diese das gesamtkonzept nicht wesentlich 
beeinträchtigten. Auch gab es einen Zusammenhang zwischen der größe 
einer stiftung und der Qualität der einflussnahme auf das baugeschehen 
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und den bauplan. so sprechen beispielsweise zahlreiche 
indizien dafür, dass die romanische kathedrale von Pia-
cenza statt der sonst in oberitalien üblichen gliederpfei-
ler nur deshalb mächtige rundpfeiler besitzt, weil diese 
sich besser als identifizierbare stiftungsobjekte eigne-
ten. in der Tat tragen zahlreiche Pfeiler stifterinschriften 
und -bilder der damals führenden Zünfte sowie von ein-
zelpersonen. der stiftungswunsch hatte in diesem fall 
die form bestimmt, während umgekehrt eine form sich 
auch den passenden stifter suchen konnte: Typisch hier-
für sind die komplizierten spätgotischen gewölbe, die 
sich hervorragend als stiftungsobjekte eigneten.

die Ansprüche der stifter auf visualisierung ihrer guten 
Werke waren beispielsweise dadurch zu organisieren, 
dass bestimmte „stiftungsgeeignete“ gebäudepartien in 
der bauabfolge vorgezogen oder aber so gestaltet wur-
den, dass sie zu entscheidenden elementen der gesam-
ten bauaufgabe gemacht wurden. dies war vor allem bei 
wandhohen einsatzkapellen der fall, bei denen ein Teil 
der Außenumhüllung einer kirche vom fundament bis 
zum dach ganz mittels einer stiftung finanziert wurde.

b) die große bedeutung von bauprozessen lässt sich 
schließlich auch daran erkennen, dass diese an den kir-
chen selbst ablesbar gemacht werden konnten. kirchen 
wie st-remi in reims, st. gereon in köln oder das straß-
burger münster geben durch mehrfachen stil- und Ty-
puswandel deutlich zu erkennen, dass sie die resultate 
langwieriger bauprozesse sind. bisher wurde dieses Phä-
nomen nur als indiz für den stilwandel interpretiert, der 
während einer lang andauernden bauzeit quasi naturge-
setzlich auftrat. dies ist als alleiniger grund jedoch schon 
deshalb unwahrscheinlich, weil gelegentlich großer Auf-
wand betrieben wurde, um einen bauprozess sichtbar 
werden zu lassen, z.b. im romanischen Langhaus der 
kathedrale von Le mans, wo baumassen zweier zeitlich 
dicht aufeinander folgender bauphasen optisch deutlich 
voneinander getrennt wurden. Aber auch die verweige-
rung dieser inszenierung war eine mögliche option. 

Anzunehmen ist, dass die Ablesbarkeit der bauprozesse 
mit der inszenierung von geschichtlichkeit zusammen-
hing. denn formale wie strukturelle veränderungen am 
bau, die in der vergangenheit stattgefunden hatten, lie-
ßen sich später in der gegenwart als symbolische for-
men der historischen solidargemeinschaft lesen. sie 

konnten deshalb entsprechend für nachfolgende genera-
tionen inszeniert werden.

bAuProZesse ZWischen form und funkTion

Aus dem spannungsverhältnis zwischen der Aufgabe 
eines baus, die vergangenheit zu symbolisieren und dabei 
gleichzeitig für die Zeitgenossen eine integrationsleistung 
zu erbringen, haben sich vielfältige inszenierungen er-
geben. neben dem obligatorischen reliquientransfer ist 
hierfür die übernahme der liturgischen Topographie des 
vorgängerbaus charakteristisch. Weiterhin konnten auch 
ausgewählte Ausstattungsstücke transferiert werden, 
wie etwa die serie der romanischen kaiserfenster im go-
tischen straßburger münster. selbst die übernahme, ja 
teilweise sogar der Abbau und detailgetreue Wiederauf-
bau ganzer gebäudeteile in neuen bauten war möglich, 
wie beispielsweise die mehrfach verwendeten spolien-
säulen im magdeburger dom oder die „Porte romane“ 
an der kathedrale von reims zeigen. 

An diese beobachtungen schließen sich aus der Per-
spektive der zentralen fragestellung nach dem verhältnis 
zwischen Transzendenz und gemeinsinn zahlreiche for-
schungsfelder an, die im Teilprojekt untersucht werden: 
konnte die inszenierung der geschichtlichkeit des bauens 
als Ausdruck der kontinuierlichen gemeinsinnigen Aktivi-
tät zugunsten eines „transzendierten“ Projekts propagiert 
werden? War, auch wenn ein bauprozess endlich blieb, 
seine dauerhafte inszenierung nicht doch eventuell wich-
tiger als sein Abschluss? half die visualisierung von lang-
fristigem baugeschehen und bauentwicklung dabei, dem 
bauprojekt – und ggf. dem bauträger – aus einer Transzen-
dierung erwachsende energie zukommen zu lassen?

diese fragen beziehen sich hauptsächlich auf den sakral-
bau des 12. bis 14. Jahrhunderts. im ausgehenden mit-
telalter, d.h. vor allem im 15. Jahrhundert, scheint es hin-
gegen zu einer neuartigen Ästhetisierung von Architektur 
gekommen zu sein, die bisher nur unzureichend durch ei-
nen quasi naturgesetzlichen Wandel ästhetischer vorstel-
lungen erklärt wurde. Auffällig und erklärungsbedürftig 
sind in diesem Zusammenhang die in ganz unterschiedli-
chen regionen wie der Île-de-france, der Toskana oder 
auch sachsen innovativen organisationsformen des bau-
wesens. die für die vorausgegangene Zeit typische Aus-
handlung der inszenierung des transzendenten charak-
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basel, dominikanerkirche foto: stefan bürger

ters der öffentlichen bauaufgabe und die zu deren reali-
sierung notwendigen gemeinsinnigen Aktivitäten wurden 
dabei aufgehoben in einer einerseits institutionell funktio-
nalisierten und andererseits ästhetischen stringenz: das 
ästhetische Postulat lautete nun, dass die bauten einheit-
lich sein sollten; das funktionale Prinzip zielte darauf ab, 
das bauwesen insgesamt zu rationalisieren. dies bedeu-
tete, dass auf der einen seite die bauorganisation ratio-
nal-gemeinsinnig gestaltet (und inszeniert), während auf 
der anderen seite der künstlerisch-ästhetische Aspekt 
der bauten unverfügbar gemacht wurde. 

vAriATion, einheiTLichkeiT und brüche: 
hoch- und sPÄTmiTTeLALTerLicher 
kAThedrALbAu in sTrAssburg, kÖLn und PrAg

hinsichtlich der Ablesbarkeit ihrer jeweiligen bauprozes-
se stellen die gotischen neubauten der kathedralen von 
straßburg, köln und Prag drei unterschiedliche extremfäl-
le dar: in straßburg, wo die romanische rekonstruktion 
des ottonischen münsters bereits im 12. Jahrhundert be-
gann, lässt sich eine kontinuierliche modernisierung und 
monumentalisierung der formen von den ältesten Par-
tien im osten hin zu den jüngsten im Westen beobach-
ten. in köln hingegen bleibt der bau einheitlich, so dass 
abgesehen von ganz minimalen modifikationen kein stil- 
oder Typuswandel über die gesamte von 1248 bis 1880 

reichende bauzeit zu bemerken ist. in Prag schließlich 
wird ein stilbruch geradezu inszeniert, der in der kunst-
geschichte traditionell mit dem übergang des baumeis-
teramtes von matthias von Arras auf Peter Parler um die 
mitte des 14. Jahrhunderts begründet wird. Alle drei bau-
ten, die von ihrem rang wie wegen der jeweils beteiligten 
künstler eng zusammenhängen – da an ihnen phasenwei-
se mitglieder der Parlerfamilie beschäftigt waren – stehen 
somit in hinblick auf die inszenierung von kontinuität und 
veränderung für unterschiedliche optionen.

die übergeordnete fragestellung nach der bedeutung 
von Transzendenz und gemeinsinn wirft auf die beschrie-
benen stilistischen und architekturtypologischen Phäno-
mene ein neues Licht: im fall von straßburg, wo es mit-
ten im bauprozess zu einer übernahme der bauhütte 
durch die kommune kam, gibt es zahlreiche indizien da-
für, dass der formenwandel bewusst inszeniert wurde, 
um die politischen veränderungen innerhalb der stadt zu 
manifestieren, aber auch, um die gemeinsinnige kompe-
tenz der neuen kräfte in hinblick auf die realisierbarkeit 
des alten dombauprojekts unter beweis zu stellen. in 
köln scheint genau gegenteiliges geschehen zu sein: 
obwohl es bereits in der Anfangsphase des 1248 begon-
nenen dombaus, wie fast gleichzeitig auch in straßburg, 
zu einem mit militärischen mitteln ausgetragenen konflikt 
um die stadtherrschaft zwischen erzbischof und kommu-
ne kam – letztere siegte in beiden fällen – lässt sich die-
ser Wandel am dom nicht ablesen. der kommune wurde 
die optische Teilhabe am kathedralbau als Transzendenz-
ressource anscheinend erfolgreich verweigert. ein wich-
tiges indiz hierfür dürfte der fassadenplan (riss f) sein, 
der exakt zu dem Zeitpunkt entstanden sein dürfte, als 
der konflikt zwischen kommune und erzbischof seinem 
höhepunkt entgegentrieb (schlacht von Worringen 1288): 
der bauplan zeigt eine fassade von solch monumentaler 
dimension, dass deren veränderung dem eingeständnis 
einer minderung des Anspruchsniveaus gleichgekommen 
wäre. im fall des Prager doms sind die dinge offenbar 
erheblich komplizierter und noch weniger durchschaubar. 
denkbar ist jedenfalls, dass die inszenierung von bauge-
schichte und Typuswandlungen in einem spannungsver-
hältnis zwischen einer künstlerpersönlichkeit, die indivi-
duellen Anteil an der beschriebenen Transzendierung des 
baugeschehens verlangte, und dem kaiserlichen Auftrag-
geber entstand, der seinerseits die hoheit über das Pla-
nungs- und baugeschehen beanspruchen musste, um 
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seine kompetenz bezüglich des transzendenten gehalts 
des bauwerks demonstrativ zu bewahren. Auffällig ist 
zudem, dass sich entscheidende veränderungen des 
Prager bauprojekts auf den bereich der kapellen bezie-
hen: denn der erste Prager bauplan sah noch den damals 
modernen bautypus der uniform zwischen strebepfeilern 
integrierten kapellen vor. dieser war in südfrankreich 
(Toulouse) entwickelt worden, wo  die kathedralen in 
besonders starker konkurrenz zu den modernen bettel-
ordenskirchen standen, welche Platz für private kapel-
lenstiftungen boten und damit der bischofskirche mehr 
als nur finanzmittel entzogen. der neue kathedralbautyp 
mit einheitlichen, zur nutzung als Privatkapellen vorge-
sehenen Anräumen war die passende Antwort auf die 
Architektur dieser bettelordenskirchen gewesen. der uni-
forme Prager bauplan wurde dann jedoch in der zwei-
ten bauphase aufgegeben, um stattdessen in form und 
größe ganz unterschiedliche kapellen zu errichten, wel-
che hauptsächlich mit der inszenierung des kaiserkults 
und der sakralität des königreichs böhmen in Zusam-
menhang standen. War der erste bauplan also im habi-
tus einfach nur modern, wobei er es dem kaiser bloß 
ermöglichte, einige der ihm vorweg zugewiesenen, stets 
gleichartigen Plätze zu besetzen, so brachte der spätere, 
uneinheitliche bauplan deutlich zum Ausdruck, dass der 
kaiser sich während des bauvorgangs permanent und 
konkret für die kathedrale engagiert hatte. 

bei allen drei bauten gibt es bisher kaum forschungsan-
sätze, die zwischen historischen ereignissen, bauprozes-
sen und künstlerischen Phänomenen verbindungslinien 
ziehen. Perspektivisch deutet sich jedoch an, dass unter 
dem Aspekt von Transzendenz und gemeinsinn – wobei 
im einzelfall auch die verweigerung von Teilhabe an Trans-
zendenz und autoritative, alleinige inanspruchnahme von 
gemeinsinn gemeint sein kann – ein vertieftes verständ-
nis grundlegender vorgänge der mittelalterlichen kunst-
geschichte möglich wäre. 

die orgAnisATion des sPÄTgoTischen 
kirchenbAus Am beisPieL sAchsens

Während bis ins hochmittelalter eine objektbezogene 
bauorganisation (fabrica) üblich war, gab es im spätmittel-
alter immer häufiger objektunabhängige organisationsfor-
men: familiär organisierte bauunternehmer, kommunale 
hüttenverbände oder landesherrliche bauverwaltungen. 

diese offensichtliche Aneignung der bauprozesse durch 
exklusive Personenkreise lässt sich zwar als konsequenz 
einer allgemeinen rationalisierung und Professionalisie-
rung im bauwesen beschreiben, kann aber auch aus dem 
streben erklärt werden, die kirche als bauwerk, sowie das 
kirchenvermögen, die bauhütte etc., einem allzu weitläu-
figen Zugriff zu entziehen. 

unabhängig von der gesellschaftlichen Position wurde 
die distanz zwischen privaten stiftern und stiftungsob-
jekt immer größer. Zudem konnten weltliche und geist-
liche Landesherren beanspruchen, alleine über die 
bauwerke als ressource von Transzendenzen zu verfü-
gen. Zwar bedeutete die Professionalisierung der bau-
prozesse nicht zwangsläufig eine einschränkung an der 
Partizipation am sakralen, doch minderte sich die ur-
sprüngliche unmittelbarkeit und die mögliche Teilhabe 
breiterer bevölkerungsgruppen am handwerklichen, so 
dass verstärkt andere Zugriffsmöglichkeiten organisiert 
werden mussten.

solche Prozesse sind unter verschiedenen vorzeichen 
während des 15. und 16. Jahrhunderts in ganz europa zu 
beobachten. in diesem Zusammenhang nimmt sachsen 
eine herausragende rolle ein, weil das Land gerade in 
dem betreffenden Zeitraum eine ungewöhnliche entwick-
lung durchlief: Als eckpunkte seien nur hussitenkriege, 
„berggeschrei“ (silberfunde ab 1470) und reformation 
genannt, die allesamt zunächst destabilisierung nach sich 
zogen, am ende aber zu einer stabilisierung der Landes-
herrschaft führten. gleichzeitig verloren die bischöfe an 
bedeutung, während einzelne städte, allen voran Leipzig, 
ihre Position ausbauen konnten. in diesem kontext kam es 
seit der mitte des 15. Jahrhunderts zu einer baukonjunk-
tur mit sprunghafter bedeutungszunahme des landesherr-
schaftlichen und kommunalen bauwesens. es bietet sich 
an, die Wandlungen innerhalb des sächsischen bauwe-
sens zu analysieren, um in den verkürzten bauprozessen 
die konflikte zwischen rationalisierungsmaßnahmen und 
Transzendenzverteilungen zu untersuchen. 

es ist evident, dass zwischen der bedeutung einzelner 
bauwerke als Transzendenzressource und der ihnen zuge-
wiesenen menge an stiftungen, ihres bauvolumens und 
ihrer ästhetischen Qualität ein Zusammenhang bestand. 
neue Technologien machten speziell im gewölbebau effi-
ziente bauabläufe möglich, die zur vereinfachung der for-
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Quelle zur marienkirche Zwickau:

“In diesem 1565 Jahr soonabent vocem Jo-

cunditatis / hat der Er Wolff Bruckner sein 

(seiner dreier Weiber) / Wapen lasen in Chor 

zu vnser Frawen Mahlen vnd / ein Taler darvon 

geben, vnd Mantack nach Exaudi / hat Erbar 

Rath mit grosem schmach / widr lasen auslo-

schen. Das tut wehe.”
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men führten. möglich ist, dass zunehmend reichere kirchenausstattungen 
komplexe konstellationen der gesellschaftlichen und religiösen gemeinschaft 
transportierten. ein typisches beispiel hierfür ist die stadtkirche von Anna-
berg, bei der ein offenbar der entwickelten bautechnologie geschuldetes, 
formal anspruchsloses Äußeres mit einer technisch-ästhetisch elaborierten 
gewölbegestaltung und einer luxuriösen innenausstattung einhergeht.

Auch wenn feststeht, dass kirchen aus privaten stiftungen und öffentlichen 
geldern finanziert wurden, so ist noch immer unklar, ob ein Zusammenhang 
zwischen stiftungsvermögen und bautypologie bestand. beispielsweise 
entstand mit der errichtung der seitlichen Privatkapellen ein großteil der kir-
chenraumumfassung. indizien weisen darauf, dass die form der niedrigen 
einsatzkapellen aufgegeben, stattdessen raumhohe kapellen geschaffen 
wurden, um über deren private finanzierung die baukasse erheblich zu ent-
lasten. mit dem bau des chores durch die Landes- bzw. stadtherren und 
dem bau der seitenkapellen durch private stifter oder körperschaften war 
ein großteil der kirchenbaukosten gedeckt. Auch die errichtung der Pfeiler 
und gewölbe wurde wohl über die vergabe der Altarplätze und -stände an 
private stifter abgesichert. Wesentlich ist dabei, dass der Anspruch auf in-
dividuelle bzw. kollektive repräsentation im kirchenraum und auf Anteilhabe 
am von der gemeinde erreichten gnadenerwerb nicht durch separierten 
raum, sondern durch die stiftung von baumasse erworben werden konnte.
die indienststellung der architektonischen und bildkünstlerischen möglich-
keiten zum Zweck einer ikonologie des vergangenen und ihrer biblischen 
und kirchengeschichtlichen Akteure wurde in die gegenwart erweitert, so 
dass sich schon vorab die vermeintliche einbindung des lebendigen indivi-
duums oder einer gruppe in die Jenseitigkeit artikulieren ließ.

herzberg, st. marien, Triumphbogen foto: stefan bürger
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das suBVersiVe BiLd. 
reLigiÖse und ProfAne deuTungsmusTer 
in der kunsT der frühen neuZeiT

im 16. Jahrhundert geriet die religi-
öse Kunst im zuge der reformatori-
schen Bewegungen in die Kritik. es 
entstanden Bildgattungen, die The-
men wie etwa Bauernfeste, Bäder- 
oder Bordellszenen nahezu selbst-
verständlich neben religiöse sujets 
setzten. das Projekt untersucht die 
Genese dieser sogenannten „profa-
nen“ Gattungen wie Genre-, Land-
schafts- und stilllebenmalerei, die 
jenseits kirchlicher Funktionszusam-
menhänge entstehen und von einem 
städtischen Publikum zum privaten 
Gebrauch erworben werden. dabei 
fragt es nach den Formen, Funktio-
nen und entstehungsbedingungen 
neuer Gattungen und analysiert den 
Prozess der umgestaltung religiöser 
Bildformen.

im fokus der untersuchungen des Pro-
jekte „das subversive bild“ wird die 
entstehung neuer bildgattungen in nürn-
berg und Antwerpen zwischen 1500 
und 1550 stehen. in diesem Zeitraum 
kommt es in den genannten Zentren zu 
einer neuorientierung künstlerischer 
Produktion, bei der „profane“ Themen 
selbstbewusst neben religiöse sujets 
treten oder auf höchst innovative Wei-
se in diese integriert werden. durch die 
damit einhergehende neubestimmung 
bildlicher Transzendenzbezüge verschie-
ben sich die funktionen des bildes als 
medium sozialer, politischer und religi-
öser orientierung. die malerei des mit-
telalters war in erster Linie um eine dar-
stellung jenseitiger, heiliger sachverhalte 
bemüht, die dem betrachter als „mo-
delle der verähnlichung“, wie sie frank 
o. büttner nannte, dienen konnten. um 
solch einen gemeinsinnigen horizont 
aller gläubigen zu etablieren, verzichtet 
die neue genremalerei auf jede form 
direkter Transzendenzvergegenwärti-
gung. stattdessen beschränkt sie sich 

Albrecht dürer „Tanzendes bauernpaar“, kupferstich (1514) 

foto: kupferstich-kabinett, staatliche kunstsammlungen dresden.

       Vom HeiLiGenBiLd zur 
Bauernszene. üBer 
Formen, FunKTionen und 
enTsTeHunGsBedinGunGen 
„ProFaner“ BiLdGaTTunGen 
im 16. JaHrHunderT.
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nach dem studium der kunstgeschichte, ger-

manistik und Philosophie in bochum, müns-

ter, Pisa, Amsterdam und Paris promovierte 

Jürgen müller 1991 über die kunsttheorie im 

schilder-boeck karel van manders an der

ruhr-universität bochum. Zwischen 1991 und 

1999 war er als Assistent am kunstgeschicht-

lichen seminar der universität hamburg tätig. 

darauf folgten gastprofessuren in marburg, 

bordeaux, Paris und berlin und die habilitation 

2002 an der universität kassel mit der Arbeit 

„das Paradox als bildform. studien zur ikono-

logie Pieter bruegels“. seit 2002 hat Jürgen 

müller den Lehrstuhl für mittlere und neuere 

kunstgeschichte am institut für kunst- und 

musikwissenschaft der Tu dresden inne. im 

studienjahr 2006/07 bekleidete er die rudolf-

Wittkower-gastprofessur der bibliotheca hert-

ziana in rom und im Ws 2009/10 wurde er 

als fellow an das internationale kolleg für 

kulturtechnikforschung und medienphiloso-

phie in Weimar eingeladen. seine forschungs-

schwerpunkte liegen in der altdeutschen und 

altniederländischen malerei, der kunst des 

manierismus, der malerei des goldenen Zeit-

alters sowie in den bereichen der fotografie 

und des films.

ProF. dr. 
JürGen müLLer

ganz auf die darstellung problematischer „Alltagssituationen“, wie sie etwa 
in bauern- oder bordellszenen vorliegen. gemeinsinn wird hier nicht mehr 
über das positive setzen eines – eigentlich unverfügbaren – ideals gestiftet, 
sondern kann sich nur diskursiv durch die kritische und engagierte Auseinan-
dersetzung mit den bildlichen Problementwürfen bilden.

im rahmen des Projekts werden die formen und funktionen der „profanen“ 
gattungen in ihrer genese analysiert. Zudem fragt die untersuchung nach 
möglichen erklärungen des immensen erfolgs solcher gattungen innerhalb 
der nordeuropäischen kunst. im Zentrum dieser Auseinandersetzung steht 
eine bildrhetorik, die nicht mehr darauf abzielt, religiöse sachverhalte visu-
ell verfügbar zu machen, sondern den betrachter hinsichtlich seiner eigenen 
sinnlichkeit und verführbarkeit anspricht. in der vergegenwärtigung der All-
tagswelt werden Transzendenzbezüge meist nur in indirekter oder negativer 
Weise greifbar. denn die neuen bildformen setzen nicht auf eine möglichst 
klare und eindeutige Lesbarkeit, sondern sind mehrfach konnotiert und er-
proben auf vielfältige Weise formen der visuellen List und Täuschung. sie 
können somit als spezifische Leistungen einer neuen bilddidaktik verstanden 
werden, die einen kritischen betrachter fordert.

die untersuchungen im rahmen des Teilprojekts e schließen insofern eine 
forschungslücke, als Aufkommen und Ausdifferenzierung dieser bildrheto-
rik bislang noch nicht zusammenhängend untersucht worden sind. die durch-
zuführenden Analysen werden zu erklären versuchen, wie in der kunst des 
frühen 16. Jahrhunderts gleichermaßen eine religiös-didaktische wie auch 
eine ästhetische neuorientierung angestrebt wird und wie sich das auf die 
modi der darstellung und der Wahl des sujets niederschlägt. dies zeigt sich 
insbesondere an der Aufkündigung hergebrachter modelle der imitatio, denn 
sowohl die moralische exempellehre als auch die künstlerischen formen der 
nachahmung vor allem der als kanonisch geltenden Werke der Antike und der 
italienischen renaissance werden in der nordalpinen genremalerei kritisch 
hinterfragt oder ganz verabschiedet.

es gilt, anhand von quellenkritischen bild- und Textanalysen darzulegen, dass 
die genremalerei der frühen neuzeit ihrem Anspruch nach modernistisch ist. 
Zwar bedient sie sich ganz offensichtlich klassischer vorbilder, doch stellt 
sie deren normative geltung unter anderem dadurch in frage, dass sie ent-
sprechende Zitate in unpassende kontexte einfügt. das genrebild avanciert 
zum ort absichtsvoller verkehrung: das hohe wird niedrig, das klassische 
alltäglich und das religiöse profan. solche strategien zielen auf eine diskusiv-
hermeneutische Praxis, in der klassische hierarchien aufgelöst werden.

ForscHunGsinTeresse und -GeGensTand

die forschung im Zuge des Teilprojekts „das subversive bild“ geht davon 
aus, dass die genremalerei des 16. Jahrhunderts nicht nur die summe pro-
faner Themen darstellt, sondern dass sie eine bildpoetik eigener Art hervor-
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bringt. mit ihr entstehen neue formale strategien, den be-
trachter an der konstitution des bildsinnes zu beteiligen, 
die nur durch bildnahe, rezeptionsästhetische Analysen in 
ihrer visuellen komplexität aufzuschlüsseln sind. es gilt, 
die umrisse einer antiklassischen bildgrammatik sichtbar 
zu machen. dieser Terminus des Antiklassischen meint 
eine reflektierte bilddidaktik, die sich von allzu einfachen 
schemata trennen möchte, welche dem betrachter die 
illusion von souveränität und Wahlfreiheit ermöglichen. 
demgegenüber soll im Prozess der bildbetrachtung die 
erkenntnis der eigenen verführbarkeit generiert werden. 
um dies zu erreichen, nutzen die künstler oft eine Poetik 
der List, die den betrachter über die wahre identität des 
dargestellten sachverhaltes hinwegtäuscht. es muss die 
modernität dieses didaktischen modells betont werden. 
denn indem die bilder keine klare scheidung von Laster 
und Tugend vornehmen, zielt ihre Wirkung nicht mehr 
allein auf vorbildlichkeit oder Abschreckung. vielmehr 
geht es um eine neue form der einbindung des betrach-
ters, der auf suggestive Weise die unausweichlichkeit 
der miseria hominis bildästhetisch erfährt. dabei wird in-
direkt gefragt, was erkenntnis angesichts der sinnlichkeit 
und Triebhaftigkeit des menschen sein kann.

Während sich die bisherigen kunsthistorischen studien 
verstärkt einzelnen künstlern ab der mitte des 16. Jahr-
hunderts zuwendeten, strebt die forschung innerhalb des 
Teilprojekts eine breiter angelegte untersuchung an, in 
der die neuzeitlichen Anfänge der genremalerei im spä-
ten 15. und frühen 16. Jahrhundert vergleichend analy-
siert werden. für die entstehenden niederen gattungen 
muss ein theoretischer rahmen in moraldidaktischer wie 
kunsttheoretischer hinsicht gefunden werden, der das 
spezifische der neuen bildformen konturieren hilft. ins-
besondere gilt es, die oft radikalen neuen bildkonzepte 
in ihrer intellektuellen wie künstlerischen Ambition einer 
neubewertung zu unterziehen. demnach verfolgen wir 
eine historische und eine systematische fragestellung 
bezüglich der genremalerei.

die unkLAssische kunsT – 
ein PArAdigmenWechseL

für die kunstgeschichte ist eine historisch adäquate be-
wertung der genremalerei kein einfaches unterfangen, 
sind doch die kunsttheorien seit giorgio vasari und karel 
van mander bis hin zu hegel durchgehend rhetorisch-ide-

alistisch geprägt und letztlich vor allem am idealschönen 
interessiert. von daher lassen sie sich auch nicht auf das 
eigentliche Anliegen unklassischer kunst ein. vielmehr 
wird all das, was nicht den akademischen idealen ent-
spricht, als komisch, nieder oder zotig klassifiziert und 
weit unten in der gattungshierarchie verortet. besten-
falls sehen die Theoretiker seit dem 19. Jahrhundert hier 
eine hinwendung zur eigenen umwelt und halten damit 
einen Prozess fortschreitender säkularisierung für gege-
ben. in folge dieser deutungstradition sind zahlreiche 
neuere forschungen zur frühen genremalerei von einem 
unreflektierten säkularisierungsparadigma beherrscht: 
bei religiösen Themen würde der Akzent im Laufe des 
16. Jahrhunderts immer stärker auf diesseitige Aspek-
te gerichtet, so dass die bilder schließlich „einen rein 
profanen charakter“ erhielten. implizit wird dabei meist 
von einem dreistufigen Abstieg von der religion über 
die moral zum „reinen genre“ ausgegangen. dieses un-
verhohlen teleologische modell mit seiner pauschalen 
Trennung von religion und moral wird der durchgehend 
religiös motivierten didaktik der frühen genremalerei 
nicht gerecht. hier setzt das Teilprojekt e „das subver-
sive bild“ ein. es will zeigen, dass die vordergründige 
Profanisierung der ikonographie und die damit einherge-
hende innovation der bildsprache nur vor dem horizont 
religiöser deutungsmuster angemessen zu verstehen ist. 
vor allem aber muss die „visuelle grammatik“ der neu-
en bildsprache selbst einer eingehenden Analyse unter-
zogen werden. 

genremALerei ALs gegenenTWurf 
Zur kLAssischen kunsT – 
imiTATio und AnTikLAssiZismus

in der frühen neuzeit vollzieht sich in bezug auf die bild-
künste ein Auflösungs- und umwertungsprozess, der 
durch widerstrebende Tendenzen gekennzeichnet ist. 
einerseits gerät die religiöse kunst durch die reformatori-
schen bewegungen in die kritik: die alte vorstellung des 
bildes als ein medium der Transzendenzvergegenwärti-
gung stößt vor allem in nordeuropa auf immer stärkere 
Ablehnung, die in den bilderstürmen ab den 1520er Jah-
ren ihre radikalste Ausformung findet. Andererseits ent-
stehen parallel hierzu im italienisch-katholischen kontext 
bilder mit „zweierlei gesicht“, wie sie h. belting nannte, 
die zugleich sitz des heiligen und Ausdruck der kunst 
sein möchten, also auf eine renovatio des alten bildver-
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ständnisses im Zeichen einer neuen selbstreflexiven 
kunsthaftigkeit zielen. dieses ideal wird zu beginn des 
16. Jahrhunderts in erster Linie durch die künstler des 
päpstlichen hofes vertreten. entscheidend ist hierbei 
das Pontifikat Julius ii., der bei michelangelo die sixtini-
sche kapelle sowie bei raffael die stanzen in Auftrag 
gibt und zudem eine mustergültige Antikensammlung 
im vatikanischen belvedere aufbaut. mit dieser gezielten 
kunstpatronage entsteht zum ersten mal ein – an antiken 
formvorgaben orientierter – kanon klassischer kunstwer-
ke, der über das medium der druckgraphik allgemein zu-
gänglich wird und von daher auch internationale geltung 
beansprucht. nördlich der Alpen ruft der neue kanon je-
doch nicht nur begeisterung, sondern vor allem auch ve-
hemente kritik hervor. Paradigmatisch ist hier Luther, der 
in seiner schrift An den christlichen Adel deutscher Nati-
on den Papst dafür anprangert, dass er das geld deut-
scher christen für seine kunstpatronage verprasse. die 
kritische gegenreaktion nordalpiner denker und künstler 
hängt also nicht zuletzt damit zusammen, dass die kano-
nischen Werke als repräsentationen orthodoxer päpstli-
cher macht wahrgenommen werden. der künstlerische 
kanon – so eine Arbeitshypothese – wird keineswegs als 
autonom-ästhetische Angelegenheit wahrgenommen, 
sondern vor allem als manifestation politischer herr-
schaftsansprüche. so werden die kanonischen Werke 
regelmäßig zur Angriffsfläche der bildlichen spottsucht 
nordeuropäischer künstler.

doch die überregionale kanonbildung führt auch zur 
etablierung eines großen gemeinsamen kenntnishori-
zonts von künstlern und Publikum. so hat man es ab 
1500 zunehmend mit Werken zu tun, die sich auf be-
kannte vorbilder beziehen und damit rechnen, dass ein 
kundiger betrachter dies auch erkennt. diesem wird al-
so eine vergleichende bewertung abverlangt: er muss 
ein urteil über den grad des gelingens der jeweiligen 
Anverwandlung fällen. Ästhetisches urteilen heißt von 
nun an: vergleichen. von diesem „vergleichszwang“ 
klassischer imitatiolehre profitiert die subversive bild-
kunst, indem sie sich den kanon als material der de-
nunziation zunutze macht. so bildet sich vor allem im 
norden ein ausgeprägter sinn für ironisch gebrochenes 
Zitieren aus: in opposition zu dem von der klassischen 
kunsttheorie geforderten decorum kommt es dabei 
häufig zu einer komischen dissoziation von form und 
inhalt. Zitate werden zudem durch das verfahren der 
dissimulatio fast bis zur unkenntlichkeit entstellt: sie be-
ziehen sich nicht mehr geradlinig und eindeutig auf ein 
vorbild – vielmehr ist ihnen ein solches lediglich ex ne-
gativo eingeschrieben. der bezug erhält so per definiti-
onem einen ambivalenten status. er zeigt und verbirgt 
sich zugleich, was dem betrachter neben genauer vor-
bildkenntnis ein beträchtliches imaginationsvermögen 
abverlangt. so mokiert sich die subversive kunst einer-
seits über klassische vorbilder, geht aber zugleich von 
der vertrautheit des betrachters mit klassischen model-

sebald beham „der Jungbrunnen“ (detail), um 1536, kupferstich foto: kupferstich-kabinett, staatliche kunstsammlungen dresden
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len aus. sie zehrt also von den normativen vorgaben der 
klassischen kunst und muss gewissermaßen als „para-
sitär“ eingestuft werden.

die normativität der italienischen vorbilder wird in der 
deutschen und niederländischen kunst also nicht nur 
dadurch produktiv, dass sie die künstler zum künstleri-
schen Wettstreit anstiftet, sondern auch, indem sie 
ironisch-subversive bildverfahren provoziert. Wenn die 
nordeuropäische kunst sich kritisch auf italienische mo-
delle bezieht, dann verfolgt sie damit meist eine dop-
pelte stoßrichtung: zum einen die Zurückweisung der 
normativen Ansprüche der italienischen kunst und kunst-
theorie; zum anderen die Ablehnung einer kunst, die 
dem politischen führungsanspruch des Papsttums zu
arbeitet. für das Projekt ist deshalb von besonderem 
interesse, inwiefern verschlüsselte ikonographien samt 
der dazugehörigen formalen dissimulationsverfahren 
der gemeinsinnsstiftung innerhalb von gruppierungen 
dienen konnten, die sich in politischer und religiöser hin-
sicht von orthodoxen Positionen mehr oder weniger ra-
dikal entfernen.

die genese von genremALerei

das Teilprojekt strebt  eine neue rekonstruktion der ge-
nese der genremalerei an. Zugleich soll in umrissen die 
frühgeschichte des neuzeitlichen Antiklassizismus nach-
gezeichnet werden. einsatzpunkt für die untersuchung 
sind diverse „profane“ ikonographien, wie die darstel-
lung von bauernfesten, bäder- und bordellszenen, die 
zu beginn des 16. Jahrhunderts offensichtlich konjunk-
tur gehabt haben. Auch wenn sich das hervortreten des 
Profanen nach 1500 in der kunst nicht nur nördlich, son-
dern auch südlich der Alpen beobachten lässt, nehmen 
deutschland und die niederlande hinsichtlich der Quanti-
tät und drastik dieser neuen bildsujets und bildkonzepte 
eine führungsposition ein. entsprechend soll der fokus 
unserer forschungen vorerst auf die kunst nürnbergs 
und Antwerpens zwischen 1500 und 1550 gerichtet sein. 
bei beiden städten handelt es sich um bedeutende kul-
turelle Zentren der frühen neuzeit, die im genannten 
Zeitraum eine kunstproduktion von europäischem rang 
hervorgebracht haben. dabei muss der spezifischen ei-
genart beider Zentren rechnung getragen werden, in-
dem bestimmte künstler, ikonographien, gattungen und 
bildrhetoriken untersucht werden, um schließlich in ei-

nem vergleichenden Arbeitsabschnitt die einzelanalysen 
auf einer systematischen ebene zusammenzuführen. 

Zu den folgenden künstlern sind exemplarische studien 
in Planung bzw. vorbereitung: Albrecht dürer, barthel 
und sebald beham, georg Pencz, Jan van Amstel, Lucas 
van Leyden, Quentin, Jan und cornelis massys, dirk 
vellert, marinus van reymerswaele und Jan van hemes-
sen. das Projekt möchte anhand dieser künstler und 
ihrer Werke darlegen, dass die Ausbildung der genrema-
lerei Teil eines kulturellen Programms ist, das sich von 
antiken wie auch von italienischen vorbildern bewusst 
absetzt und sich als dezidiert modern versteht dies auch 
und vor allem im sinne einer selbstbescheidung der ma-
lerei, die schon mit ihren niederen Themen zu erkennen 
gibt, dass sie weder zur schönheit noch zur Wahrheit 
einen direkten Zugang verschaffen kann. die genrema-
lerei versagt sich der von der romanistischen kunst pro-
pagierten idealität. dieser klassischen kunst, die sich 
letztlich durch die Wiederholung des bewährten defi-
niert, setzen die nordeuropäer die forderung nach inno-
vation entgegen. sie demonstrieren damit zugleich, dass 
die vergangenheit nicht mehr der maßstab der gegen-
wart sein kann. insofern haben wir es mit einer vorform 
der Querelle des Anciens et des Modernes zu tun, in der 
neue begründungsmodelle eingefordert werden. indem 
sich nun die neue un- und antiklassische kunst dem ka-
non gegenüberstellt, fordert sie in erhöhtem maße zu 
einer bewertenden reaktion auf. sie stellt sich – gerade 
auch im medium der grafik – der öffentlichen kritik und 
schafft damit neue diskursräume, in denen nicht nur äs-
thetische geltung, sondern auch die normgebundenheit 
sozialer ordnung zur diskussion gestellt werden kann.

die genremALerei ALs generATor 
von gemeinsinn

die neue vermeintlich profane kunst ist in mehrfacher 
hinsicht dazu befähigt, gemeinsinn zu generieren. Zum 
einen impliziert die genremalerei ein bestimmtes Auf-
traggeber-künstler-verhältnis, bestellt doch eine städ-
tische elite innovative kunstwerke, die mitunter mit 
orthodox-katholischen überzeugungen brechen. die be-
treffenden künstler definieren sich also über einen kri-
tischen impuls und stellen mit ihren Werken die frage 
konfessioneller identität. damit leisten sie einen beitrag 
zur konfessionellen gruppenbildung. der gemeinsinn 

TeiLProJekT e 
das suBVersiVe BiLd. 

reLigiÖse und ProfAne deuTungsmusTer in der kunsT der frühen neuZeiT



57

dieser neuen gruppen konstituiert sich in erster Linie über die Ablehnung 
überkommener religiöser vorstellungen und Praktiken und kann sich aus 
reformkatholischen, protestantischen oder spiritualistischen motiven spei-
sen. dies ist jeweils nur über den konkreten kontext zu erschließen. Auch 
wenn genrebilder keiner neuen dogmatik zuarbeiten, so etablieren sie über 
die kritik am alten glauben einen gemeinsamen gegner: die römische kir-
che. darüber hinaus verzichtet genremalerei auf eine Ästhetik des exem-
plums: die betrachter werden durchweg mit scheiternden Personen konfron-
tiert, die keinesfalls als vorbild dienen können. nicht das Aufschauen zum 
heiligen, sondern das selbstkritische verstehen der sünde ist Ziel der neuen 
malerei. der hier thematische gemeinsinn ist Teil einer innovativen didaktik. 
im unterschied zur katholischen exempellehre wird eine komplexe iden-
tifikation mit dem dargestellten sünder verlangt.

Paradoxerweise gerät so jedoch nicht nur das scheitern, sondern auch eine 
mögliche moralische besserung in den blick. schließlich kann sich gemein-
sinn durch einübung in eine hermeneutische Praxis bilden, die durch unge-
wissheit und Ambivalenz gekennzeichnet ist. in den meisten genrebildern 
werden dem rezipienten bewusst verschiedene deutungsperspektiven 
zugemutet. diese erfahrung mehrerer alternativer deutungsmöglichkeiten 
führt den betrachter in einen Abwägungsprozess, in dem christlich-meta-
physische und innerweltlich-soziale geltungsansprüche vermittelt werden.

dAs subversive biLd

charakteristisch für das subversive bild ist die soeben skizzierte möglich-
keit, normen zu hinterfragen, vordergründige Wahrheiten zu negieren und 
damit zugleich Abweichung zu favorisieren. das subversive bild fordert und 
befördert ein prozessuales bildverstehen, das sich durch permanente sinn-
verschiebung in form der sinnhinterfragung auszeichnet. bilder können am 
ende des rezeptionsprozesses das genaue gegenteil von dem bezeichnen, 
was sie zunächst zu bedeuten schienen. diese möglichkeit semantischer 
mehrfachcodierung hat in der negativität ihre voraussetzung, auf die hin 
der sinn des bildes zu transzendieren ist.

LiTeraTur
müLLer, Jürgen: vom lauten und leisen 

betrachten. ironische bildstrukturen in der 

holländischen genremalerei des 17. Jahrhun-

derts, in: kühLmAnn, Wilhelm/neuber, 

Wolfgang (hg.): intertextualität in der frühen 

neuzeit. studien zu ihren theoretischen und 

praktischen Perspektiven, frankfurt a.m. 1994, 

s. 607-647.

müLLer, Jürgen: das Paradox als bildform. 

studien zur ikonologie Pieter bruegel d. Ä., 

münchen 1999.

müLLer, Jürgen: holbein und Laokoon. ein 

beitrag zur gemalten kunsttheorie hans hol-

beins d.J., in: brinkmAnn, bodo/schmid, 

Wolfgang (hg.): hans holbein und der Wandel 

in der kunst des frühen 16. Jahrhunderts, 

Turnhout 2005 (Johann david Passavant-col-

loquium, städelsches kunstinstitut, 22.-23. 

november 2003), s. 73-89.

müLLer, Jürgen: italienverehrung und itali-

enverachtung. hans sebald behams „Jung-

brunnen“ von 1536 und die italienische kunst 

der renaissance, in: heLAs, Philine/PoLTe, 

maren/rückerT, claudia, u.a. (hg.): bild/

geschichte (festschrift für horst bredekamp), 

berlin 2007, s. 309-317.

müLLer, Jürgen/schAuerTe, Thomas (hg.): 

die gottlosen maler von nürnberg, Ausstel-

lungskatalog dürerhaus, berlin 2011.

miTarBeiTer/-innen
Jessica buskirk, Phd

dr. bertram kaschek

Jan-david mentzel, m.A.



58 www.sfb804.de

TeiLProJekT f 

Lucas van Leiden „Lot und seine Töchter“ (detail) foto: roger-viollet

GoTTLosiGKeiT und eiGensinn. 
reLigiÖse deviAnZ in der frühen neuZeiT

Hungersnöte oder seuchen wurden 
in der Frühen neuzeit als göttliche 
strafe für die sünden einzelner Per-
sonen oder Gruppen gefürchtet. der 
idee nach mussten die obrigkeiten 
deshalb jedes Fehlverhalten ent-
schlossen bekämpfen. das Projekt 
untersucht den umgang frühneu-
zeitlicher stadtgesellschaften mit 
religiöser devianz und die Konse-
quenzen dieses „eigensinns“ für die 
soziale und politische ordnung der 
Gemeinwesen. dabei geht es von ei-
nem spannungsverhältnis zwischen 
dem Leitbild religiöser uniformität 
und der faktischen existenz vielfäl-
tiger Brüche in Konfession und re-
ligiosität der stadtbewohner aus. 
Vor diesem Hintergrund sollen die 
verschiedensten Formen von „Gott-
losigkeit“ gemeinsam und verglei-
chend analysiert werden. 

die politische und soziale ordnung der 
alteuropäischen stadt war durch mar-
kante eigenheiten gekennzeichnet. Po-
litisch unterschied sie sich von ihrem 
feudalen umfeld durch die herrschaft 
auf Zeit, die durch ein gewähltes gre-
mium wie den rat ausgeübt wurde. 
die größeren städte zeichneten sich 
des Weiteren durch ihre relativ große 
soziale heterogenität und komplexität 
aus. diese eigenheiten erscheinen hin-
sichtlich der Leitbegriffe des sonder-
forschungsbereichs, ‚gemeinsinn’ und 
‚Transzendenz’, bedeutsam. die städ-
tischen obrigkeiten waren erstens auf 
einen weitgehenden konsens über den 
inhalt und die befolgung ihrer hoch dif-
ferenzierten statuten angewiesen, die 
entsprechende gratifikationen (friede, 
freiheit, sicherheit) und gemeinschaft-
liche Werte (gleichheit, gemeinwohl) 
beinhalten mussten, um ein mindest-
maß an gemeinsinn herzustellen. Auf-
grund ihrer fragilität war die städtische 
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ordnung zweitens in besonderem maß auf eine religiöse Legitimation ange-
wiesen, die sich schon vor der reformation in einer kriminalisierung unchrist-
licher verhaltensweisen niederschlug. mit der konfessionellen spaltung wur-
de die städtische ordnung in dieser hinsicht noch stärker herausgefordert. 
Politische eintracht und religiöse einheit blieben zwar in der Theorie noch 
lange deren wechselseitig aufeinander bezogene grundpfeiler, doch stand 
faktisch die einheit des bekenntnisses immer wieder in frage. 

das Projekt fragt vor diesem hintergrund nach dem umgang der städtischen 
gemeinschaft mit religiöser devianz, wobei darunter übergreifend sowohl 
abweichende christliche bekenntnisse als auch als „unchristlich“ stigmati-
sierte verhaltensweisen von gruppen und einzelpersonen verstanden wer-
den. es nimmt damit bewusst eine andere Perspektive ein als die immer 
noch vorherrschende konfessionalisierungsforschung. vielmehr greift es 
den soziologischen ‚labeling’- Ansatz auf, nach dem ein bestimmtes verhal-
ten erst durch die stigmatisierung der sozialen kontrollagenturen einer ge-
sellschaft als „abweichend“ gekennzeichnet wird. in der vergleichenden 
betrachtung sehr verschiedenartiger formen religiöser Abweichung liegt 
die chance, ein übergreifendes Profil städtischer sanktionspolitiken, ihrer 
flexibilität und rigorosität, ihrer kontinuitäten und Wandlungen erstellen zu 
können. dabei wird die frageperspektive von der jeweiligen städtischen ge-
sellschaft her stets ergänzt durch eine fragerichtung, die das verhältnis von 
‚eigensinn’ und ‚gemeinsinn’ bei den jeweiligen devianten Akteuren auslotet 
und von dieser seite die bindekraft der sozialen und politischen normen der 
städtischen gemeinschaft austestet.

forschungspragmatisch untersucht das Projekt – vor dem hintergrund einer
rekonstruktion der politischen, sozialen und religiösen normen – die iden-
tifizierung und sanktionierung religiöser devianz. dies geschieht exempla-
risch in einer reihe von mitteleuropäischen städten, die nach ihrer konfessi-
onellen Ausrichtung ausgewählt wurden. vor dem hintergrund quantitativer 
Querschnitte sollen dabei vor allem gut dokumentierte konfliktfälle unter-
sucht werden. übergreifend wird es darum gehen, einschlägige diskurse 
und Topoi wie denjenigen vom göttlichen Zorn als drohender kollektivstrafe 
für religiöse Abweichung aufzuschlüsseln.

ForscHunGsinTeresse und -GeGensTand 

der gÖTTLiche Zorn und die gemeinschAfT

ein zentraler Leitgedanke frühneuzeitlicher ordnungspolitik war die göttliche 
kollektivstrafe für das fehlverhalten einzelner und damit das unmittelbare 
eingreifen einer transzendenten macht in den Lauf der Welt: Wenn die obrig-
keit ihre Aufgabe vernachlässigte, unchristliches verhalten entschieden zu be-
kämpfen, und wenn sie darin durch ihre untertanen nicht tatkräftig (etwa durch 
Anzeigen und denunziationen) unterstützt wurde, dann drohte die göttliche 
strafe. der schöpfer machte dann die gesamte gemeinschaft haftbar und 
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GoTTLosiGKeiT und eiGensinn. 

reLigiÖse deviAnZ in der frühen neuZeiT

schickte seine strafen: hungersnöte und klimakatastro-
phen, seuchen und kriege. das klassische alttestament-
liche Paradigma für diese drohung war die vernichtung 
des sündenpfuhls sodom (1 mose 19). die vorstellung 
dieser „vergeltungstheologie“ war eine überkonfessio-
nelle denkfigur der frühen neuzeit. in vielen Policeyord-
nungen erscheint der schutz der göttlichen ehre vor der 
befleckung durch sündiges Tun als Leitmotiv. Allerdings 
handelte es sich keineswegs um eine in raum und Zeit 
invariante und überall präsente grundvorstellung. schon 
in der spätantike virulent, lässt sie sich sicher bis zum 
schwarzen Tod 1347/8, wahrscheinlich noch weiter ins 
mittelalter zurückverfolgen. erst im 17. Jahrhundert verliert 
die Leitvorstellung von der göttlichen kollektivstrafe sehr 
allmählich an relevanz. ihre Ausprägungen, ihre konjunk-
turen und die reichweite ihrer geltung sind näher zu er-
forschen. bei intensiverer beschäftigung mit den Quellen 
wird aber auch erkennbar, dass diese grundnorm durch 
zahlreiche andere, eher pragmatische motive relativiert 
und in frage gestellt wurde – sonst hätte jede stadtgesell-
schaft im extrem zum fundamentalistischen gottesstaat 
mutieren müssen, wie er exemplarisch in münster 1534/5 
und – mit Abstufungen – im genf calvins erprobt worden 
ist. Welche bedeutung hatten transzendente Legitimati-
onsformen überhaupt für vormoderne stadtgesellschaften?

vom gemeinWohL Zum gemeinsinn ?

die sozial- und wirtschaftshistorische forschung der letz-
ten Jahrzehnte hat die heroische geschichtsschreibung 
des 19. Jahrhunderts, die im alteuropäischen bürgertum 
eine vorläuferin der eigenen epoche sah, vom kopf auf 
die füße gestellt. die stadt erscheint längst nicht mehr 
als ein moderner fremdkörper im feudalen umfeld. den-
noch bleiben mindestens zwei markante eigenheiten, 
die die stadtgesellschaften von ihrem sozialen umfeld 
abhoben. sozialgeschichtlich zeichneten sich zumindest 
die größeren unter ihnen durch eine unvergleichlich gro-
ße heterogenität aus, was die herkunft, die soziale Lage 
und unter umständen das religiöse bekenntnis angeht. 
Zweitens handelte es sich um eine voluntaristische, ver-
trags- und normgestützte rechtsgemeinschaft mit allen 
konsequenzen persönlicher freizügigkeit und einem ho-
hen maß an horizontaler wie vertikaler mobilität. 

die heterogenität, komplexität und damit auch konflikt-
trächtigkeit der stadtgesellschaften hatte einen erhöhten 

regelungsbedarf zur folge. die städte wurden – jeden-
falls in deutschland und italien – zum nukleus der ‚guten 
Policey’, an deren vorbild sich später auch der frühmo-
derne staat orientierte. ordnung wurde zu einem großen 
Teil durch ein flexibles netz von gesatzten normen zu 
sichern versucht, die einem engen kommunikativen netz-
werk von rat, korporationen und bürgern entsprangen. 
funktionieren konnte dieses system nur auf der basis 
gemeinschaftlich geteilter Leitwerte, die von der histo-
rischen forschung intensiv diskutiert wurden – Werte 
wie einheit, friede, freiheit und gleichheit. gleichsam als 
bündelung aller partiellen grundwerte darf das gemein-
wohl gelten. Zwar handelt es sich beim bonum commune 
kaum um einen spezifisch bürgerlichen grundwert, je-
doch besaß dieser Leitwert in der stadt einen besonde-
ren stellenwert, indem er nicht nur als handlungsmaxi-
me von fürstlichen herrschern angeführt wurde, sondern 
als Leitidee für die handlungen aller bürger dienen sollte. 
inwieweit sich die gemeinwohlvorstellung in der vormo-
dernen stadtgesellschaft zum ‚gemeinsinn’ verdichtete, 
verstanden als eine handlungsressource, um die bürger 
in überschreitung ihrer Partikularinteressen zu opferleis-
tungen für die gemeinschaft zu mobilisieren, ist eine der 
fragen des Projektes. 

reLigiÖse LegiTimATionsProbLeme einer 
heTerogenen heiLsgemeinschAfT

die skizzierte sozial- und verfassungsgeschichtliche kon-
stellation der vormodernen stadt hat aber noch eine an-
dere konsequenz, nämlich die starke Legitimationsbe-
dürftigkeit dieser sozialformation. im gefolge von max 
Webers prägnanter charakterisierung der stadt als eine 
form „nichtlegitimer“ herrschaft wird vielfach sogar ein 
regelrechtes Legitimitätsdefizit angenommen. Außer 
frage steht jedenfalls, dass städtische gemeinwesen 
spezifischer, ihrer politischen verfassung angemesse-
ner Legitimationsformen bedurften. eine möglichkeit zur 
Legitimation war nun die feste verankerung der stadt in 
transzendenten bezügen, sprich ihre vielfältige religiö-
se überhöhung und verankerung. die vision des got-
tesstaates, das himmlische Jerusalem, hatte eine stadt 
zum modell, und vielfach waren die irdischen städte be-
strebt, sich dieser vision anzuverwandeln – sei es durch 
architektonische markierungen wie die zwölf stadttore 
in köln, sei es durch die Wahl von mächtigen stadtpatro-
nen, sei es durch rituale, die den städtischen raum mit 
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göttlicher kraft aufluden. die hier angedeutete religiöse 
fundierung städtischer existenz war allerdings nicht sta-
tisch. mit der Aufgabe des klassisch mittelalterlichen mo-
dells im Zuge der reformation wurde zumindest ein Teil 
der einschlägigen religiösen Praktiken und rituale obso-
let. umso mehr wurde allerdings nun von allen konfessi-
onen normativ die rechte christliche Lebensweise einge-
schärft und z. b. in den Präambeln der zeitgenössischen 
ordnungen immer wieder der schutz der göttlichen ehre 
beschworen. unweigerlich musste diese transzendente 

Legitimation mit der lebensweltlichen heterogenität der 
stadt in ein spannungsverhältnis treten. Jedenfalls aber 
enthielt diese steigerung und überhöhung der gemein-
schaft eine spitze gegen potentielle störenfriede, gegen 
deviante und kriminelle überhaupt, insbesondere aber 
gegenüber formen religiöser Abweichung. War vielleicht 
die Ausgrenzung religiöser devianz so etwas wie der 
rettungsanker religiöser fundierung der gemeinschaft 
jeder konfessionellen couleur? 

„goTTLosigkeiT“: reLigiÖse deviAnZ 
in der frühneuZeiTLichen sTAdT

devianz und somit auch religiöse Abweichung bezeich-
net keine Wirklichkeit sui generis, sondern ist nur im 
verhältnis zu den herrschenden normen zu bestimmen. 
dabei werden gewisse verhaltensweisen vom system 
sozialer kontrolle, das von informellen denunzianten bis 
hin zum formalisierten kirchen- und Justizapparat reichen 
kann, entlang dieser normen als ‚deviant’ etikettiert. das 
Projekt nimmt ganz bewusst diese blickrichtung ‚vom 
Zentrum her‘ ein und beschäftigt sich mit der ganzen 
bandbreite von „gottlosigkeit“ in form schwerer krimi-
nalität ebenso wie in gestalt leichterer Ausprägungen 
‚unchristlichen‘ verhaltens, ohne deren verschiedenar-
tigkeit zu verkennen. darin liegt eine chance, um einen 
differenzierten Zugang zum ordnungsgefüge der stadt-
gesellschaften zu erlangen. Auch die bewusst zuspit-
zende sammelbezeichnung der ‚gottlosigkeit’ für das 
gesamte spektrum religiöser devianz bezieht ihre Pointe 
von ihrem Ausgangspunkt, dem ideal einer einheitlichen 
städtischen heilsgemeinschaft her. gottlosigkeit bedeu-
tet in diesem Zusammenhang nicht einfach den mangel 
an gottesglaube (das nur in Ausnahmefällen), sondern ist 
die Abbreviatur für ein Leben ohne oder gar gegen gott, 
das – in unterschiedlicher intensität und dramatik – einen 
ehebrecher ebenso auszeichnete wie einen selbstmör-
der, einen notorischen flucher ebenso wie einen Ange-
hörigen der ‚falschen’ konfession.

generell wird man das untersuchungsfeld in zwei grobe 
bereiche unterteilen können, zwischen denen freilich 
vielfältige überschneidungs- und berührungspunkte be-
stehen: auf der einen seite geht es um den bereich ab-
weichender christlicher konfessionen, auf der anderen 
seite um diejenigen verhaltensweisen und Äußerungen, 
die konfessionsübergreifend als unchristlich und damit 

holzschnitt Albrecht dürers zur erstausgabe von sebastian brants 

narrenschiff (1494) 
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gottlos empfunden wurden. Was den ersten bereich an-
geht, so wurde mit der etablierung der hauptrichtungen 
christlicher konfessionen im 16. Jahrhundert der Allein-
vertretungsanspruch der römischen orthodoxie faktisch 
gebrochen, wobei aus sicht der römischen kirche natür-
lich alle glaubensabweichung häresie blieb. Auch wenn 
die protestantischen denominationen ihren selbstver-
ständlichen Alleinvertretungsanspruch weniger dogma-
tisch fundieren konnten, so vertraten sie ihn doch oft 
ebenso und sanktionierten abweichende bekenntnisse 
mitunter scharf. entschiedener ausgegrenzt wurden jene 
kleineren sekten und gruppen, die nicht unter dem 
schutz des Augsburger religionsfriedens standen: Täu-
fer, schwenckfeldianer und andere sog. ‚schwärmer’.

der zweite große bereich der „gottlosigkeit“, jenes feld 
unchristlichen verhaltens und/oder unchristlicher mei-
nungsäußerungen, war womöglich noch weitläufiger und 
heterogener als der erste. nach Ansicht zeitgenössischer 
gelehrter konnte jedes fehlverhalten zugleich verbrechen 
bzw. vergehen und sünde sein: das betraf das engere 
feld der religionsvergehen wie blasphemie oder sakrile-
gien ebenso wie die magie und hexerei oder das große 
feld der sitten- und sexualdelikte wie Prostitution, kup-
pelei oder insbesondere die schon begrifflich als gottlos 
stigmatisierte sodomie. Aber auch weniger spektakuläre 
varianten religiöser Abweichung sind signifikant. oft be-
klagten die frühneuzeitlichen Autoritäten z. b. eine unkon-
ventionelle Lebensführung fern religiöser Lebensnormen. 
übelhausen und Trunksucht, beleidigendes verhalten und 
gewalttätigkeit gerannen nach deren Auffassung gleich-
sam zu einem insgesamt gottlosen habitus. ein Anzeichen 
für gottlosigkeit konnte z. b. das in visitationen monierte 
fernbleiben vom Abendmahl oder vom gottesdienst über-
haupt sein. dass sie aber auch als Ausdruck von innerer 
friedlosigkeit verstanden werden konnten, die ihre ursa-
che in gesteigerter sensibilität für religiöse normen hatte, 
macht deutlich, wie unterschiedlich die zugrunde liegen-
den vorstellungen von ‚heilsgemeinschaft’ sein konnten. 

obrigkeiTLiche morALPoLiTik
und der eigensinn der AkTeure

insbesondere gilt das Augenmerk des Projektes den offi-
zialdelikten, mithin also jenen vergehen ohne individuelle 
opfer. Auf diesen feldern mussten die obrigkeiten selbst 
tätig werden, um ihren religiös-moralischen normen gel-

tung zu verschaffen und normbrüche zu sanktionieren, 
weil Anzeigen direkt geschädigter in der regel ausblie-
ben (denunziationen aus ‚moralischen’ wie aus interesse-
geleiteten gründen aber sehr wohl an der Tagesordnung 
waren). es handelt sich mithin um die markantesten hand-
lungsfelder einer religiös inspirierten moralpolitik, die auf 
eine Purifizierung der gesellschaft zielte. in diesem Zu-
sammenhang verweisen die zeitgenössischen normen 
immer wieder auf den schutz der ehre gottes und seiner 
gebote als zentrales Ziel. das geschieht etwa beim vor-
gehen gegen gotteslästerliche schwüre und flüche so-
wie gegen blasphemische reden überhaupt, gleich ob 
sie auf die verletzung des konfessionellen gegners zielten 
oder als generell unchristliche Äußerungen kategorisiert 
werden müssen. Zumindest in einzelfällen können diese 

michael ostendorfer „steinigung des blasphemikers auf göttlichen 

geheiß“ (1554). illustration zu den Zehn geboten im regensburger 

catechismus. Abbildung: f. W. h. hollstein: german engravings, et-

chings and Woodcuts 1400-1700, bd. 30, Amsterdam 1991, s. 225 (3).
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Äußerungen als indikator für eine distanz zu zentralen glaubensinhalten der 
konfessionskirchen, ja als unglauben gelesen werden. diese von entschiede-
ner kriminalisierung bedrohten formen von religiöser devianz aufzuspüren, 
verspricht interessante einblicke in das gesamte spektrum möglicher Abwei-
chung von christlichen grundüberzeugungen.

hier deutet sich an, dass der blick vom Zentrum her durch eine differenzier-
te Analyse der abweichenden Akteure ergänzt und vervollständigt werden 
muss. deren ‚eigensinn’ bestand übereinstimmend darin, sich den obrig-
keitlichen normen nicht zu fügen, nahm aber im übrigen ganz unterschied-
liche Prägungen an: Prima facie lässt sich auch hier eine grobe Zweiteilung 
erwarten zwischen denjenigen, die abweichende bekenntnisse vertraten und 
solchen, die wegen unchristlichen verhaltens im weiteren sinn sanktioniert 
wurden: erstere mochten in der regel eher durch eine eigene gruppe, viel-
leicht eine subkultur gestützt werden und sogar eine eigene gegen-ordnung 
ausbilden; letztere dürften als einzeltäter zunächst nicht unbedingt einen 
eigensinn ‚für sich’ ausgeprägt haben. Aber diese sehr vorläufige unterschei-
dung wird sicherlich zu differenzieren sein. darauf deutet z. b. die figur des 
gotteslästerers hin, der im konfessionellen kontext eben für die einen einen 
blasphemiker, für die anderen einen wirklich gottgefälligen darstellen konnte 
(denken wir nur an den bildersturm). so könnte zumindest ein Teil der Ab-
weichler als typische figuren der überschreitung einer ordnung und deren 
neujustierung das Panoptikum der Transzendenz-figuren um die heroischen 
glaubensabweichler bereichern.

dAs ZieL: eine vergLeichende AnALyse 
sTÄdTischer ordnungskonZePTionen

dass ordnungsformationen im spiegel ihrer brüche und Abweichungen am 
besten zu beobachten sind, darf seit durkheim als gemeinplatz gelten. das 
bedeutet aber nicht, ordnung als einen monolithischen block zu begreifen. 
vielmehr wird es darauf ankommen, die konkreten Träger dieser ordnung 
differenzierend in den blick zu nehmen: korporationen wie Zünfte und bru-
derschaften ebenso wie nachbarschaften und kirchspiele, bis hinunter zu 
den familienverbänden. die nutzung religiöser Argumente für nachbarschaft-
liche interessen konnte ebenso eine prinzipielle handlungsvariante sein wie 
umgekehrt die relativierung und entschuldigung religiöser Abweichung aus 
dem geist gutnachbarschaftlichen umgangs. das fernziel des Projektes ist 
es, eine Typologie von religiöser devianz ebenso zu gewinnen wie eine Typo-
logie des umgangs städtischer obrigkeiten und gesellschaften mit diesen 
Abweichungen. Letztlich können derartige untersuchungen einen beitrag zur 
vieldiskutierten frage liefern, ob die konfessionalisierung unmittelbar eher zu 
einer fundamentalverchristlichung führte – ob die religiösen Transzendenz-
bezüge also noch einmal verstärkt wurden – oder ob sie eher auf einen sub-
stanzverlust religiöser normen hinauslief und welche – möglicherweise eben
falls unverfügbar gestellten – alternativen normen und Werte dann den ge-
meinsinn der stadtgesellschaft sichern konnten. 
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TeiLProJekT g 

GemeinsinnsdisKurse und reLiGiÖse PräGunG 
zwiscHen sPäTauFKLärunG und Vormärz (ca. 1770 – ca. 1848) 

die spätaufklärung – nicht nur aufs 18. Jahrhundert beschränkt, son-
dern bis ins 19. Jahrhundert erfasst – wird gemeinhin mit dem Prozess 
der säkularisierung enggeführt. das Teilprojekt G indes thematisiert 
die religiöse Herleitung von Handlungsorientierungen, öffentlichem 
wirken und privater Lebensführung alter und neuer Funktionseliten 
an der wende von der Vormoderne zur moderne, in der so genannten 
sattelzeit. es sollen Kontinuitäten und Brüche von religiösen Transzen-
denzbezügen im Handeln des adels, der Geistlichkeit, der reformorien-
tierten Bürokratie und des wirtschaftsbürgertums zwischen ca. 1770 
und 1848 analysiert werden. 

die Aufklärung gilt gemeinhin als eine epoche, in der sich der stellenwert 
der religion im Leben der menschen verringerte, zumindest aber ein grund-
legender Wandel in der geltung des religiösen stattfand. konzepte wie sä-
kularisierung, dechristianisierung, entkirchlichung oder enttheologisierung 
stellen versuche dar, dieses Phänomen an der Wende von der vormoderne 
zur moderne zu beschreiben. ungenügend erscheinen diese beschreibun-

       das TeiLPro-
JeKT FraGT nacH 
der reLiGiÖsen 
HerLeiTunG Von 
HandLunGsorien-
TierunGen in der 
sPäTauFKLärunG.

christian friedrich gille: erntearbeiter vor dresden (1866) 
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gen insofern, als sie den eindruck erwecken, die religiöse Prägung der Zeit-
genossen habe sich regelrecht verflüchtigt. die anhaltende bedeutung der 
religion für die handlungsorientierung der menschen bleibt so in der regel 
unberücksichtigt.

das Teilprojekt hinterfragt diese befunde kritisch, indem es synergien von 
Aufklärung und religion am übergang von der vormoderne zur moderne un-
tersucht. die epoche der Aufklärung wird dabei bewusst nicht mit dem 18. 
Jahrhundert enggeführt. vielmehr soll der überhang der spätaufklärung ins 
19. Jahrhundert sichtbar gemacht werden, der schon alleine daran erkenn-
bar ist, dass erst in der so genannten reformzeit in zahlreichen deutschen 
Ländern jene Persönlichkeiten in schlüsselpositionen gelangten, die im letz-
ten drittel des 18. Jahrhunderts im geiste der spätaufklärung akademisch 
sozialisiert worden waren.

diesen intellektuellen Prägungen werden das fortleben hergebrachter muster 
von frömmigkeit ebenso wie Phänomene der Wiederbelebung des religiö-
sen durch kirchliche erneuerungs- und erweckungsbewegungen zugeordnet. 
überdies beschäftigt sich das Teilprojekt mit dem nebeneinander der konfes-
sionen in der zweiten hälfte des 18. und der ersten hälfte des 19. Jahrhun-
derts. untersucht wird dabei auch, wie sich konfessionskulturelle kodierungen 
teilweise aus ihren kirchlichen kontexten herauslösten und – beeinflusst durch 
die ideen der Aufklärung – nun ein verallgemeinertes, gleichsam „säkulari-
siertes“ dasein führten. für die Analyse wird das Zusammenspiel von trans-
zendenten Weltdeutungs- und gemeinwohlorientierten handlungskonzepten 
am beispiel ausgewählter funktionseliten in den blick genommen, die in der 
Zeit zwischen dem siebenjährigen krieg (1756-1763) und dem revolutionsjahr 
1848 in sachsen bzw. in mitteldeutschland gewirkt haben. neben dem Adel 
und der geistlichkeit, als den althergebrachten eliten der ständischen gesell-
schaft, werden exemplarisch auch vertreter der reformorientierten bürokratie 
und des neu aufstrebenden Wirtschaftsbürgertums betrachtet. sachsen und 
der mitteldeutsche raum bieten für diese fragestellung ein reiches untersu-
chungsfeld. so war die stadt Leipzig im 18. und 19. Jahrhundert der Zentralort 
des deutschen buchhandels. hier wurden die Weichenstellungen für die Po-
pularisierung der ideen der Aufklärung vorgenommen. daneben war dresden 
an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert Treffpunkt fast aller wichtigen ro-
mantiker, so dass dort die politisch-intellektuellen umbrüche besonders gut 
greifbar sind. und nicht zuletzt vollzog sich in sachsen früh und paradigmatisch 
der übergang ins industriezeitalter, d.h. es mussten zeitig Antworten auf den 
beschleunigten ökonomischen Wandel und die durch ihn ausgelösten sozialen 
verwerfungen, mentalen und ökologischen Probleme gefunden werden. 

vormoderne und moderne im 
übergAng vom 18. Zum 19. JAhrhunderT  

die geschichtswissenschaft hat die Wende von der vormoderne zur mo-
derne als so genannte „sattelzeit“ beschrieben. diese übergangsphase
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wird im Allgemeinen auf die Jahre zwischen 1750 und 
1850 datiert. der siebenjährige krieg (1756-1763), die 
unabhängigkeitserklärung der vereinigten staaten von 
Amerika (1776), die französische revolution (1789-
1799), die napoleonische hegemonie (1799-1815), das 
ende des heiligen römischen reiches deutscher nation 
(1806) und der Zerfall der ordnung der altständischen 
gesellschaft sowie der beginn der industrialisierung 
sind die zentralen entwicklungslinien dieser epoche. 
grundlegende politische, wirtschaftliche und gesell-
schaftliche umbrüche kennzeichnen also die sattelzeit.

nun werden die zweite hälfte des 18. und die erste 
hälfte des 19. Jahrhunderts in der historischen Theorie 
zwar oft als eine einheit angesehen, in der forschungs-
praxis spiegelt sich die geschlossenheit dieser Periode 
allerdings kaum wider. vielmehr zerfällt sie zumeist in 
zwei hälften, deren erste von den bis ca. 1800 zustän-
digen frühneuzeithistorikern, die zweite hingegen von 
den erforschern des 19. Jahrhunderts behandelt wird. 
insbesondere die 1790er Jahre liegen dabei ein stück 
weit in einem von beiden epochendisziplinen eher ver-
nachlässigten toten Winkel. gegen dieses vorgehen 
kann eingewandt werden, dass es zu einer überbeto-
nung der brüche in der Zeit um 1800 führt. deutliche 
Zäsuren können zwar nicht bestritten werden, indes 
verdeckt die forschungssituation doch zahlreiche kon-
tinuitäten zwischen den beiden Jahrhunderthälften von 
1750 bis 1850. ein solcher überhang vom 18. ins 19. 
Jahrhundert wird beispielsweise deutlich, wenn man 
sich vergegenwärtigt, wie viele Persönlichkeiten, die 
in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts in den deut-
schen Ländern schlüsselpositionen besetzten, im aus-
gehenden 18. Jahrhundert im geiste der Aufklärung 
sozialisiert und akademisch geschult worden sind. mit 
der untersuchung der gesellschaftlichen Praxis von 
glauben und religion in der Transformationsperiode 
des übergangs vom 18. zum 19. Jahrhundert geht das 
Teilprojekt einer solchen kontinuitätslinie nach. 

befunde Zur sÄkuLArisierung

der untersuchungszeitraum wird gemeinhin primär 
unter der Prämisse der Zurückdrängung theologischer 
deutungskonzepte analysiert, wie sie mit der Popula-
risierung der ideen der Aufklärung einherging. im be-
ziehungsgefüge von Transzendenz und gemeinsinn 

scheinen sich in den Jahren zwischen 1750 und 1850 
grundlegende veränderungen vollzogen zu haben.

das Phänomen des bedeutungswandels der religion 
für das Leben der menschen im Aufklärungszeitalter 
lässt sich im Wesentlichen auf rationale formen der 
Welterklärung zurückführen, die sich u.a. von dem ver-
änderten naturwissenschaftlichen Weltbild der epoche 
ableiteten. den methoden der beobachtung, der erfah-
rung und erprobung kam im verlauf des 18. Jahrhun-
derts ein beständig zunehmender stellenwert bei der 
beschreibung natürlicher Phänomene zu. eine begleit-
erscheinung dieses siegeszuges der empirischen er-
forschung der natur war die fortschrittsoptimistische 
überzeugung, dass die wissenschaftliche naturbeherr-
schung zu einer allgemeinen verbesserung der Lebens-
verhältnisse führen würde. Zugleich wurde das von den 
naturwissenschaften ausgehende fragen und suchen 
nach dem, was die Welt im innersten zusammenhält, 
auch auf die mechanismen des Zusammenlebens der 
menschen im staat ausgedehnt. folgerichtig setzte 
sich die politische Philosophie der Zeit mit der vorstel-
lung eines naturzustandes – in dem die menschen ur-
sprünglich gelebt hätten – und der frage nach dessen 
überwindung durch die entstehung von staaten ausein-
ander. fixpunkt war hier die vertragstheorie, bei der die 
Treue- und gehorsamspflicht des seiner beherrschung 
zustimmenden volkes und eine gemeinwohlorientier-
te Pflicht des herrschers zur vertragstreue miteinander 
korrelierten. der bilateralität war also die Auffassung 
von der herrscherpflicht und der vorstellung vom fürs-
ten als dem ersten diener des staates immanent. für 
die untersuchung des beziehungsgefüges von Trans-
zendenz und gemeinsinn in der zweiten hälfte des 18. 
und der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts ist diese 
beobachtung insofern zentral, als die politische ord-
nung nicht länger als gottgegeben galt, sondern als et-
was von den menschen selbst organisiertes und damit 
veränderbares. die Ausdifferenzierung der vertrags-
theorie in der Aufklärungsepoche kann insofern als ein 
indiz dafür gedeutet werden, dass herrschafts- und po-
litische ordnungsvorstellungen insgesamt nicht mehr 
religiös begründet wurden. 

vergleichbare überlegungen lassen sich auch in ande-
ren Lebenszusammenhängen nachweisen. im ausge-
henden 18. Jahrhundert galt beispielsweise der das 
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friedliche Zusammenleben in der bürgerlichen gesell-
schaft bedrohende streit der konfessionen als ein his-
torisch gewachsenes und durch die vernunft zu behe-
bendes Phänomen. indem die konfessionskirchlichen 
Ausformungen des christentums als Adiaphora aufge-
fasst wurden, die sich beim verlassen des naturzustan-
des und der etablierung unterschiedlicher politischer 
ordnungssysteme ergeben hatten, wurden Außenphä-
nomene des kultus in den rang von sekundärphäno-
menen gerückt, die der primären Pflicht des menschen 
zur einhaltung des sittengesetzes nachgeordnet waren. 
von der damit verbundenen elaborierung einer alle men-
schen verbindenden „natürlichen religion“ gingen kräf-
tige impulse für die theoretische fundierung der religi-

ösen Toleranz und einer auf sittlichkeit und humanität 
basierenden allgemeinen glückseligkeit aus.

forschungsinTeresse und -AnsATZ

die Philosophie, die Theologie, die soziologie und auch
die geschichtswissenschaft haben versucht, diesen 
Wandel als säkularisierung, enttheologisierung, dechris-
tianisierung oder entsakralisierung zu beschreiben. im 
unterschied zu diesen konzepten zieht das Teilprojekt aus 
diesem befund nicht den schluss, dass sich der eudä-
monismus der Aufklärung unabhängig von den religiösen 
überzeugungen der Zeitgenossen entwickelt habe. viel-
mehr wird von der Annahme ausgegangen, dass auch in 
der zweiten hälfte des 18. und der ersten hälfte des 19. 
Jahrhunderts vielfältige synergieeffekte zwischen religi-
ösen Transzendenzbezügen und gesellschaftlichem wie 
privatem handeln existierten, dass also keineswegs von 
einer postreligiösen epoche ausgegangen werden kann.

vor diesem hintergrund soll das private und öffentliche 
handeln ausgewählter gesellschaftlicher funktionseliten 
auf seine religiöse Prägung hin analysiert werden. im 
Zentrum des vorhabens steht die frage: Welche rück-
wirkungen auf die Lebensführung und die gesellschaft-
liche verantwortung ergaben sich aus den individuellen 
oder durch gruppenzugehörigkeit bestimmten religiösen 
überzeugungen der handlungsträger? dabei soll der blick 
insbesondere auf religiöse reformbestrebungen des 18. 
Jahrhunderts gerichtet werden. ihre vertreter verbanden 
–  abseits der kirchenbindung, die sich im verlauf des 18. 
Jahrhunderts gelockert hatte – religiöse Praxis und ge-
meinsinniges handeln miteinander. Zu verweisen ist hier 
vor allem auf den Pietismus, der einer als erstarrt und 
oberflächlich angesehenen kirchenfrömmigkeit eine glau-
bensvorstellung entgegensetzte, wonach individuelle 
frömmigkeit, sittlicher Lebenswandel und tätige nächs-
tenliebe hand in hand gehen sollten. begleiterscheinung 
dieses Phänomens war ein grundstürzender Wandel der 
daseinswahrnehmung, der sich in etwa folgendermaßen 
beschreiben lässt: normen und maximen der Lebensfüh-
rung wurden im Prozess der Aufklärung nicht länger aus 
einer als verbindlich angesehenen Lehre der kirche abge-
leitet, sondern aus dem gewissen als einer von religiösen 
Wertvorstellungen mitgeprägten innerlichen beurteilungs-
instanz in verantwortung gegenüber anderen menschen 
und sich selbst.

der dem gehobenen sächsisch-protestantischen bürgertum ent-

stammende hermann schulze-delitzsch (1808-1883) fand im ge-

meinsinnigen konzept der genossenschaft eine mögliche Antwort 

auf die sozialen folgen der industrialisierung, das sich zu einem bis 

heute praktizierten Prinzip der selbsthilfe entwickelte. 

Abbildung: die gartenlaube 11 (1863), s. 517.
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forschungsvorhAben

mittelfristig soll in sechs Arbeitsschwerpunkten der Zu-
sammenhang von religiöser Prägung und individueller 
Lebensführung verdeutlicht werden.

1. der Arbeitsbereich „staatsreform im spannungsfeld 
von Aufklärung und Pietismus. das sächsische rétablis-
sement 1762 bis ca. 1830“ geht der verknüpfung von 
individueller frömmigkeit und reformeifer im politisch-
sozialen bereich in der sattelzeit nach. unter dieser fra-
gestellung wird das Programm zum Wiederaufbau und 
zur reform des vom siebenjährigen krieg schwer getrof-
fenen sachsen untersucht. dabei werden die initiatoren 
des Programms, die mit den Theoretikern der Aufklärung 
vertraut waren und teilweise verbindungen zum Pietis-
mus aufwiesen, in beziehung zum ebenfalls an der re-
form beteiligten, seit 1697 katholischen sächsischen hof 
gesetzt. Außerdem wird die rolle der lutherisch gepräg-
ten sächsischen Landstände bei der reform untersucht. 
betrachtet werden soll, wie das reformprogramm beein-
flusst durch die religiöse Prägung der Akteure formuliert, 
bei seiner umsetzung verändert und welche bestandteile 
der reform durch die nachkommen der initiatoren in der 
ersten hälfte des 19. Jahrhunderts fortgeführt wurden.

2. im Arbeitsschwerpunkt „Adeligkeit, Transzendenz und 
gemeinsinn. biographische fallstudien zur personalen 
konstituierung von Welt- und Jenseitsvorstellungen“ soll 
untersucht werden, wie sich gemeinsinns- und Transzen-
denzvorstellungen Adeliger auf der persönlichen ebene 
herausbildeten, stabilisierten und umformten. von beson-
derem interesse ist dabei auch das verhältnis dieser vor
stellungen zum selbstverständnis der einzelnen Personen 
als Adelige. vormoderne religionskonzepte legitimierten 
den gestuften Aufbau der gesellschaft in einzelne stän-
de. sie rechtfertigten die privilegierte Positionierung des 
Adels mit dem verweis auf die gottgewollte ordnung. 
Zu erforschen gilt es, welche veränderungen im selbst-
bild einzelner Adeliger sich aus dem Abhandenkommen 
der religiösen bezüge der gesellschaftsordnung ergaben.

3. mit den Pfarrern widmet sich der Arbeitsschwerpunkt 
„Zwischen Transzendenz und gemeinsinn. das lutheri-
sche Pfarrhaus und der Wandel um 1800“ einer genuin 
religiös geprägten gruppe, für die in der „sattelzeit“ weit-
reichende kulturelle interessen, insbesondere an Litera-

tur, kunst oder Wissenschaft, charakteristisch waren. 
in engem Zusammenhang damit stand ein ausgeprägtes 
gesellschaftliches und gemeinnütziges Wirken. bei vielen 
Pfarrern des ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhun-
derts ist ein aktives engagement zur verbesserung der 
allgemeinen Lebensverhältnisse zu erkennen. das bemü-
hen um den gemeinen nutzen kann als Teil ihres Amts-
verständnisses gesehen werden. diese Aktivitäten, die 
sich in zahlreichen veröffentlichungen vieler Pfarrer nie-
derschlugen, sollen näher untersucht und insbesondere 
auf ihre motive hin befragt werden.

4. der Arbeitsschwerpunkt „gemeinsinn und konkurrie-
rende Transzendenzen. religiöse Pluralisierung als gesell-
schaftliches Problem“ setzt sich mit der frage nach dem 
verhältnis der konfessionen in sachsen in der zweiten 
hälfte des 18. und der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts 
auseinander. verstand sich das kurfürstentum am ende 
des 17. Jahrhunderts noch als mutterland der reformati-
on und führungsmacht des deutschen Protestantismus,
so sorgte der übertritt des sächsischen kurfürsten fried-
rich August i. 1697 zum katholizismus für erhebliche irri-
tationen bei seinen untertanen. hinzu kam die Ansied-
lung von vertretern der reformierten (calvinistischen) kon-
fession und Angehörigen des jüdischen glaubens. diese 
entwicklung wurde von vielen sachsen seinerzeit als be-
drohung des politisch-sozialen ordnungsgefüges im kur-
fürstentum wahrgenommen und führte auch während der 
„sattelzeit“ immer wieder zu konflikten. von besonde-
rem interesse ist dabei die verlagerung des konfessions-
konflikts von der religiösen in die politische sphäre in der 
ersten hälfte des 19. Jahrhunderts.

5. das beziehungsgefüge von Transzendenz und ge-
meinsinn im bereich der Wirtschaft in mitteldeutschland 
thematisiert der Arbeitsschwerpunkt „Protestantischer 
gemeinsinn in der mitteldeutschen Arbeits- und Lebens-
welt“. bekanntlich vollzog sich der übergang zu neuen 
Wirtschafts- und Produktionsformen in sachsen ver-
gleichsweise früh. insbesondere die sozialen folgen die-
ses Prozesses führten schnell zu reaktionen vor allem 
privater initiativen, die zahlreiche religiöse bezüge auf-
weisen. dazu gehörte zum einen die bildung von genos-
senschaften als gemeinwirtschaftliche einrichtungen mit 
einer bürgerlich-aufklärerisch geprägten bildungsorien-
tierung. Zum anderen lassen sich in mitteldeutschland 
initiativen für christliche unternehmen nachweisen,deren
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vorstellungen zur unternehmensführung ebenso religiös geprägt waren wie 
die damit einhergehende betriebliche sozialpolitik. einzelne beispiele solcher 
einrichtungen sollen näher untersucht und mit hilfe der Ansätze des „sozia-
len Protestantismus“ analysiert werden.

6. Während die übrigen Arbeitsschwerpunkte die religiöse Prägung des
öffentlichen Wirkens ausgewählter funktionseliten thematisieren, setzt sich 
der Arbeitsbereich „Transzendenz und gemeinsinn im refugium. Adelige 
Parks, Pfarr- und fabrikgärten im mitteldeutschen raum ca. 1770 bis ca. 
1840“ mit den religiösen bezügen privater rückzugsräume auseinander. 
eine zentrale rolle nehmen dabei die in sachsen in großer Zahl angelegten 
Parks und gärten von Adelsfamilien ein, die durch konkretes soziales enga-
gement wie die Anlage einer „Armenpromenadenkasse“ oder durch politi-
sche symbole wie verfassungssäulen gemeinsinnigkeit indizierten. Zugleich 
geht es dabei aber auch um Zeichensysteme, die den garten bzw. die na-
tur als Transzendenzort auswiesen. Angesprochen sind damit sowohl adelige 
Anlagen, die mit ihren symboliken wie Tempeln und Pyramiden u.a. auf 
freimaurerisch-esoterische Transzendenzbezüge verwiesen, als auch die 
gärten der protestantischen Pfarrhäuser mitteldeutschlands in ihrer doppel-
funktion als nutz- und Transzendenzorte.
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seit Aristoteles galt die biene als inbegriff von sauberkeit und Arbeitsfleiß und der bienen-

staat als gleichnis eines idealen und wohlgeordneten staatswesens. einige der nach en-

de des siebenjährigen krieges in sachsen entstandenen wissenschaftlich-ökonomischen 

sozietäten wählten die biene beziehungsweise den bienenkorb zur symbolisierung ihrer 

gemeinnützigen Anliegen. Quelle: Abhandlungen der physikalisch-ökonomischen bienen-

gesellschaft oberlausitz, dresden 1767, sLub dresden / deutsche fotothek, Aufnahme: 
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         was HäLT demoKraTiscHe 
ordnunGen zusammen? 
LeBen sie Von VorausseTzunGen 
und ressourcen, üBer die sie 
nicHT VerFüGen KÖnnen?

nicolas-henri Jeaurat de bertry: Jean-Jacques rousseau et les symboles de la 

révolution (1794), foto: roger-viollet

der moderne demokratische Verfas-
sungsstaat lebt nicht aus sich heraus: 
seine Legitimität und akzeptanz sind 
begründungsbedürftig. untersucht 
werden ausgewählte historische Be-
gründungsdiskurse (16. bis 19. Jahr-
hundert) und Gründungs-, Krisen- 
und wiederbegründungsphasen 
moderner demokratischer ordnun-
gen in europa und den usa (20./21. 
Jahrhundert).  

der demokratische verfassungsstaat 
gilt in der moderne als die säkulare Ant-
wort auf die frage nach der Legitimati-
on und gestaltung politischer ordnun-
gen. moderne politische ordnungen 
leben aber mit dem Paradox, dass sie 
zwar – in der eigenen Wahrnehmung 
– auf Autonomie und selbstgesetzge-
bung beruhen, dabei aber zu ihrer eige-
nen legitimatorischen begründung auf 
voraussetzungen und ressourcen zu-
rückgreifen müssen, über die sie nicht 
oder nur bedingt verfügen können. Tu-
gend- und moraldiskurse, Praktiken der 
sakralisierung und Zivilreligiosität, poli-
tische deutungszusammenhänge von 
staatsräson und historischer mission 
bezeichnen mannigfache, zum Teil ver-
deckte, zum Teil offene, verweisungs-
zusammenhänge auch moderner politi-
scher ordnungen. hinter diesen diskur-
sen verbergen sich vielfältig miteinan-
der verschränkte, sich wechselbezüg-
lich konstituierende gemeinsinns- und 
Transzendenzbehauptungen. 

das Teilprojekt nimmt damit ein grund-
problem politischer vergemeinschaf-
tung und herrschaft in den blick: von 
der rolle der religion, der funktion von 
Leitkulturen und Patriotismen bis hin 
zu fragen von Wertordnungen, Zivilität 
und bürgergesellschaftlichem engage-
ment. das spezifische interesse dieses 
Teilprojektes ist es, zu zeigen, wie die 
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verschiedenen modi von Transzendenz und gemeinsinn in ihrer jeweiligen 
verschränkung in historischen begründungsdiskursen und den gründungs-, 
krisen- und Wiederbegründungsphasen moderner demokratischer ordnun-
gen zusammenspielen und dabei bindungen, verpflichtungen und kohä-
sionsannahmen erzeugen, die für politische gemeinwesen konstitutiv zu 
sein scheinen. das soll zum einen im neuzeitlichen diskurs über die begrün-
dungs- und rationalitätsannahmen moderner politischer ordnung gezeigt 
werden: hier verschwinden zwar im Paradigma vertragstheoretischer oder 
marktliberaler rationalitäten die „großen“ religiösen Transzendenzen. sie 
werden aber durch – ebenfalls auf Transzendierungsformen beruhenden – 
gemeinsinnsbehauptungen, den „bürgersinn“, die „bürgertugend“ oder die 
religion civile hier, sowie den „Wohlstand aller“, den „öffentlichen nutzen“ 
oder die invisible hand dort, ersetzt. das soll zum anderen in ausgewählten 
fallstudien an den schlüsselperioden moderner konstitutioneller und demo-
kratischer ordnungen englands, der usA, frankreichs und deutschland, 
dem übergang der Weimarer republik in den nationalsozialistischen Totali-
tarismus, die etablierung des sozialismus in der ddr sowie den posttota-
litären Wiederbegründungen demokratischer ordnungen gezeigt werden. 
die unterschiedlichen verschränkungen von Transzendierungsformen und 
gemeinsinnsannahmen (bspw. im Zusammenspiel von „historischer ver-
nunft“ und Common Law, von demokratischer revolution und zivilreligiöser 
Tugendlehre, von vertragsdenken, coniuratio, covenant und „Wahrheit“ der 
menschenrechte) sollen auf diesen unterschiedlichen feldern systematisch 
und vergleichend herausgearbeitet werden.

1. HisToriscH-sysTemaTiscHe PersPeKTiVe 

TrAnsZendenZ-meTAPhern

in der historisch-systematischen Perspektive des Projekts werden die ver-
schränkungen von Transzendenz und gemeinsinn ideengeschichtlich in 
den formativen Perioden demokratischer verfassungsstaaten vom 16. bis 
ins 19. Jahrhundert hinein untersucht. dies soll in zwei schritten erfolgen: 

Ziel des ersten schrittes ist es, die enttranszendierende selbstbeschreibung 
der modernen vertragstheorien nachzuvollziehen. das Teilprojekt will unter-
suchen, wie diese rechtlich postulierte selbstbegründung die zahlreichen im 
recht aufgehobenen Transzendenzen weitgehend verdeckt, in denen auf 
Zielvorstellungen und geltungsgründe der politischen ordnung jenseits des 
rechts verwiesen wird. dafür müssen metaphern der Transzendenzen of-
fen gelegt werden, die in den politischen selbstbeschreibungssemantiken 
des kontraktualismus zahlreich vorhandenen sind. beispiele solcher meta-
phoriken sind die hochsymbolisch aufgeladenen figuren des „politischen 
körpers“ (Locke) – als das den vertragstheoretischen individualismus trans-
zendierende gemeinsame des bürgerlichen gemeinwesens – und anderer-
seits der in der überlieferten Legitimitätsrhetorik verbleibende und zugleich 
durch seinen Zusatz eben diese Tradition revolutionierende „sterbliche gott“ 
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(hobbes). Angesichts ungesicherter individual- und sozi-
al-moralischer dispositionen der bürger führt rousseau 
mit dem Ziel der stabilisierung der politischen ordnung 
die religion civile als geltungsressource ein. ebenso ent-
hält die bekannte formel der amerikanischen unabhängig-
keitserklärung („We hold these truths to be self-evident“)
die spannung von gemeinsinniger selbstautorisierung 
und des verweises auf die nicht verfügbaren geltungs-
ressourcen, die sich der autonomen setzung entziehen. 
solche Paradoxien zeigen sich ebenfalls, wenn die poli-
tische begründung der rechtlichen ordnung zwar auch 
einem „volk von Teufeln“ möglich sein muss (kant), die 
verstetigung einer demokratischen ordnung indes nur 
einem „volk von göttern“ zugetraut wird (rousseau).  

der gemeinnuTZ hinTer dem 
egoisTischen mArkTTeiLnehmer

im zweiten schritt wird das spannungsverhältnis libera-
ler und republikanischer Perspektiven auf die demokra-
tische ordnungsbegründung untersucht. Ziel ist es hier, 
die strategien der Transzendierung von eigensinn in ge-
meinsinnsbehauptungen zu analysieren, welche mit den 
liberalen, den markt betonenden deutungsmustern im 
späten 18. Jahrhundert einhergehen. Während in der vor- 
und frühmoderne das gemeinwesen durch die soziomo-
ralischen Tugendpotentiale der gemeinschaft als einheit 
gedacht wird, thematisieren die politischen deutungs-

diskurse in der modernen gesellschaft den bezug der 
individuen auf das gemeinsame immer stärker durch die 
Annahme eines generellen eigennutzes. durch diese 
verschiebung im gemeinsinnsdiskurs lässt sich auch 
die politische ordnung nicht mehr ohne weiteres auf ei-
ner „vor“-politischen Tugendannahme gründen. die ge-
meinsinnstheorie des marktes setzt daher systemisch 
auf einen gleichsam hinter dem rücken der eigennützig 
agierenden individuen entstehenden gemeinnutz (man-
deville). Zugleich können hier die verdeckten Transzen-
denzfiguren aufgezeigt werden, wie sie beispielhaft bei 
Adam smith in seinem verweis auf die das marktgesche-
hen ordnende „unsichtbare hand“ oder seiner Annahme 
einer durch empathie gestifteten gemeinsamkeit anklin-
gen. im 19. Jahrhundert setzten schließlich mit marx und 
Tocqueville zwei großangelegte Analysen dazu an, die 
immanente selbstbeschreibung liberaldemokratischer 
marktgesellschaften mit ihren verdeckten geltungsvor-
aussetzungen zu konfrontieren. Ziel des Projektes in die-
sem schritt ist es daher, die rechtlichen und marktförmi-
gen strukturen im rahmen demokratischer ordnungen 
daraufhin zu analysieren, welche Parallelen und konkur-
renzen sich in der verschränkung von Transzendenz und 
gemeinsinn nachweisen lassen und welche Leistungen 
für die konstituierung und verstetigung von politischen 
ordnungen erwartet werden.  

2. emPiriscH-VerGLeicHende PersPeKTiVe 

die verschränkungen von transzendenten und gemeinsin-
nigen begründungsmustern werden neben den ideenge-
schichtlichen und theoretischen diskursen auch anhand 
politischer Praktiken demokratischer verfassungsstaaten 
untersucht. Auf empirisch-vergleichender ebene will das 
Projekt in drei schritten vorgehen: (1) Zunächst werden 
die umbruchphasen der amerikanischen und der franzö-
sischen konstitutionalisierungen betrachtet und zusam-
men mit der englischen verfassungsentwicklung auf ihre 
unterschiedlichen verschränkungen gemeinsinniger und 
transzendenter selbstbeschreibungen hin analysiert. (2) in 
einem weiteren schritt sollen als kontrast die totalitären 
ordnungsdiskurse im nationalsozialismus und in der ddr 
als krisen- und umbruchphänomene demokratischer ver-
fassungsstaatlichkeit betrachtet werden. (3) vor diesem 
hintergrund sollen schließlich die posttotalitären, demo-
kratischen Wiederbegründungsphasen im 20. Jahrhundert 
untersucht werden.  

frontispiz des Leviathan von Thomas hobbes (1651) 

Abbildung: kupferstich von Abraham bosse
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gründungsdiskurse

im ersten schritt geht es dabei um die frage, wie die han-
delnde und deutende politische elite den politisch-konsti-
tutionellen umbruch, die gründung bzw. umgründung, 
begründet und auf dauer zu stellen versucht. dabei ist zu 
zeigen, in welchem maße einerseits das gesatzte recht in 
den unterschiedlichen gründungskontexten den Akteuren 
als gestaltungsmedium dient, demokratische ordnung ver-
fügbar zu machen, und andererseits wiederum selbst als 
medium der unverfügbarstellung (bspw. von „unveräußer-
lichen“ menschen- und bürgerrechten) ‚transzendenten’ 
status erlangt. die vergleichsperspektive von gründungs-
diskursen eröffnet die möglichkeit, erhebliche historisch-
kulturelle varianzen hinsichtlich der verschränkungen von 
Transzendierungs- und gemeinsinnsformen erhebliche his-
torisch-kulturelle varianzen nachweisen zu können. gegen-
stand der vergleichenden untersuchung in diesem Projekt-
abschnitt sind deshalb jene unterschiedlichen entwicklun-
gen demokratischer verfassungsstaatlichkeit.

hisTorisch-kuLTureLLe unTerschiede: 
usA, frAnkreich, engLAnd

in den usA geht dabei der moderne konstitutionalismus 
zunächst mit der – prominent bei den federalists geäu-
ßerten – vermutung einher, dass sich der verlust der Tu-
gend durch ein kluges institutionenarrangement ausba-
lancieren ließe. Zugleich ist es dort jedoch gelungen, das 
rechtlich verfügbar gemachte gründungsmoment und den 
Legitimationsmodus des neuen durch eine innerrecht-
liche differenzierung zwischen einfachem recht und ver-
fassungsrecht zu „retranszendieren“. beispiele für zu
untersuchende begriffe lassen sich aus der unabhängig-
keitserklärung und der verfassungspräambel anführen: 
Weltöffentlichkeit („opinions of mankind“), gesetze der 
natur und des gottes der natur („Laws of nature and of
nature’s god“), begründungszwang („declare the cau-
ses“),„Wahrheiten“ („We hold these Truths to be self-evi-
dent“), schöpfer („endowed by their creator“), unveräu-
ßerliche rechte („unalienable rights“), staat zur sicherung 
der rechte („That to secure these rights, governments 
are instituted …“), volkssouveränität („The people“) usw. 

in frankreich hat hingegen mit dem radikalen bruch der 
revolution eine gemeinsinnige dynamik eingesetzt, deren 
Präsenzbehauptung eines einheitlichen Willens in einen 

konflikt mit der rechtlichen konstruktion von unverfügbar-
keit mündete: so stiften die menschenrechte zunächst eine 
symbolische Transzendenz der demokratischen ordnung, 
jedoch verlor diese Leistung bald an bedeutung zugunsten 
der verweise auf die vorpolitischen bürgertugenden oder, 
bei robespierre, zugunsten eines höheren Wesens der 
vernunft. An diesem fall soll gezeigt werden, warum das 
recht in diesem kontext nicht als verschränkungsmedium 
von Transzendenz und gemeinsinn verstetigt werden konn-
te, sondern von konkurrierenden Transzendenzen wie der 
vernunft, der nation oder dem volk überlagert wurde. Zen-
trale, in den politischen begründungspraktiken zu analysie-
rende begriffe des französischen diskurses sind: „raison“, 
„nation“, „peuple français“, „volonté générale“, „être sup-
rême“, „constitution“, „bonheur de tous“, „bonheur com-
mun“, „homme nouveau“, „nature“ etc. 

für england kann dagegen als kontrastfolie gezeigt werden,
wie das gründungsmoment demokratischer verfassungs-
staatlichkeit durch historische Transzendierung unverfüg-
bar gehalten wurde – zugleich aber in form des common 
Law immer als ein Ausdruck gemeinsinniger stiftung ver-
standen werden konnte. untersuchungsziel ist in diesem 
Zusammenhang insbesondere, ob durch die revolutionäre 
umbruchsituation der amerikanischen unabhängigkeit und 
auf dem europäischen kontinent ein Legitimationsdruck 
erzeugt wurde, mit dem sich auch die rechtlich vermittelte 

Aufbewahrung der amerikanischen unabhängigkeitserklärung und 

der verfassung in der „rotunda for the charters of freedom“ der 
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spannungsbalance von geschichtlich-rationaler Transzen-
denz und autonomer setzung verschieben musste. 

demokrATische und ToTALiTÄre ordnungen

im zweiten schritt sollen im kontrast zur demokratischen 
ordnungsbildung das Wechselspiel von Transzendenz und 
gemeinsinn im diskurs totalitärer herrschaftsordnungen 
untersucht werden. hierbei interessieren zunächst vor al-
lem die übergänge demokratischer und totalitärer herr-
schaftsordnungen: in diesen Transformationen vollziehen 
sich veränderungen im diskurs über die politischen und 
rechtlichen geltungsgrundlagen juristischer (und politi-
scher) deutungseliten, die als verschiebungen von pluri-
valenten zu monovalenten verweisungszusammenhängen 
verstanden werden können. Zunächst aber sind in der Wei-
marer gründungsdebatte versuche zu beobachten, zentra-
le rechtlich-demokratische ordnungsprinzipien durch eine 
sakralisierende Aufladung auf dauer zu stellen (so bspw. 
friedrich naumanns „versuch volksverständlicher grund-
rechte“, der in form eines grundrechte-katechismus vor-
gestellt wurde). die kritik am Positivismus in der Ausein-
andersetzung der Weimarer staatsrechtslehre verdeutlicht 
nicht nur, dass auch die geltung positiv gesetzten rechts 
in der verschränkung von gemeinsinn und Transzendenz 
auf außerrechtliche verweise angewiesen ist. Wo in die-
sem „antipositivistischen“ diskurs Autoren wie r. smend 
noch die entwicklung einheitsstiftenden sinns im rahmen 

der rechtsstaatlichen verfassungsordnung behaupten, 
setzt carl schmitt das recht einem politischen verwei-
sungszusammenhang aus, an dessen ende („der führer 
schützt das recht“) die entwertung des eigenständigen 
demokratischen rechts steht. schon zuvor, in seiner Politi-
schen Theologie, tritt eine argumentative strategie zutage,
in der die Legitimität moderner sozialer und politischer ord-
nung dem grunde nach dementiert wird. Ziel der unter-
suchung ist es, die in diesen Positionen aufscheinenden 
gemeinsinns- und Transzendenzkonstruktionen als Ausgrif-
fe in totalitäre begründungsformen zu analysieren. insbe-
sondere gilt es hier, auch die rolle des staatsrechtlichen 
diskurses nach der machtübernahme der nationalsozialis-
ten zu untersuchen. gefragt werden soll, ob und wie die 
juristischen geltungsbehauptungen unter der bedingung 
einer politischen fremdbestimmung versuchen, ihre Trans-
zendierungsleistung fortzuschreiben und damit das regime 
mit der geltungsressource „Legalität“ versorgen. eine ana-
loge, wenn auch nicht gleichzusetzende Problematik findet 
sich in den gründungsdiskursen der ddr. hier soll unter-
sucht werden, ob nicht ebenfalls recht und verfassung mit 
Legitimationserwartungen aufgeladen sind – wenngleich 
diese an eine ‚tiefere’, das positive recht transzendierende 
gesetzmäßigkeit des historischen materialismus gebunden 
werden. Ziel ist es, die bezüge auf das recht im moment 
der gründung 1949 sowie in den darauf folgenden Jahren 
herauszuarbeiten und die von den deutenden Akteuren ins 
feld geführten geltungsgründe des sozialistischen rechts 
zu analysieren. Zentraler Autor und Akteur in diesem kon-
text ist der Jurist karl Polak, der das rechtsverständnis des 
neu gegründeten staates in frontstellung zum „bürgerli-
chen“ Positivismus artikuliert. damit aber forderte er auch 
den – schwachen – Widerspruch des sich selbst als „unpo-
litisch“ verstehenden Privatrechts gegen eine politische in-
strumentalisierung heraus. das recht in der ddr steht so 
gerade in der Anfangsphase unter dem druck konkurrieren-
der sinnstiftungen durch geschichte, vernunft und gesell-
schaft. im kontext des historischen materialismus kommt 
es zu einer Transzendierung des rechts, die, so die These, 
nicht mehr als eigentranszendierung, sondern als politische 
instrumentalisierung gewirkt hat. 

PosTToTALiTÄre Wiederbegründung 
demokrATischer ordnung

in einem dritten schritt gilt das empirisch-vergleichen-
de erkenntnisinteresse des Projektes den posttotali-

die grundrechte der Paulskirchenversammlung in einer Lithographie 

von Adolf schroeder, mainz 1848 foto: bundesarchiv, bild Zsg 8-515
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tären begründungsphasen demokratischer verfassungsstaaten nach 
dem Zweiten Weltkrieg sowie den postsozialistischen gründungen nach 
1989. in diesen kontexten radikaler gesellschaftlicher und politischer 
umbrüche, so die hypothese, werden mit der neu- und Wiederbegrün-
dung demokratischer ordnung auch deren bindungs- und verpflichtungs-
formen neu artikuliert. ein indiz für diese Annahme findet sich darin, 
dass hier jeweils neue verfassungen entstanden, die als gemeinsinnige 
stiftungen verstanden oder, wie im falle des grundgesetzes, angeeig-
net werden konnten. insbesondere die Präambeln, denen ausdrücklich 
die Aufgabe zugeschrieben wird, die Quellen des rechts explizit zu ma-
chen, bringen dabei Legitimitätsressourcen symbolisch zum Ausdruck, 
die den moment der ordnungsstiftung transzendieren. dabei finden sich 
verfassungen mit explizitem verweis auf „gott“ neben verfassungen, 
die starke gemeinwohlorientierte verpflichtungsformeln in den mittel-
punkt stellen, ebenso wie verfassungen, die neben gott andere Quellen 
universeller Werte kennen und damit die möglichkeit pluraler Transzen-
denzstiftung explizit hervorheben. folgende Transzendenzformeln und 
-metaphoriken können hier beispielhaft genannt werden: „im bewusst-
sein seiner verantwortung vor gott und den menschen …“ (grundge-
setz der brd), „Angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine staats-
und gesellschaftsordnung ohne gott …“ (bayerische verfassung), „in 
dankbarkeit gegenüber unseren vorfahren“ und „verpflichtet, alles Wert-
volle aus dem über tausendjährigen erbe an kommende generationen 
weiterzugeben“(verfassung der republik Polen), „von dem Willen gelei-
tet, der gerechtigkeit, dem frieden und der bewahrung der schöpfung 
zu dienen“ (verfassung des Landes sachsen). 

Arbeiter neben einem madonnenbild auf den mauern der Werft in danzig. Losungen der 

gewerkschaft solidarnosc: gerechtigkeit und gleichheit für das ganze volk! nur solidarität 

und geduld garantieren uns den sieg! es leben die freien und unabhängigen gewerkschaf-

ten und der friede auf der ganzen Welt! foto: Z. mista
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TeiLProJekT i 

hambacher fest (montage): gemeinsinn als Produkt geteilter situationsdefinitionen

Transzendenz und Gemeinsinn aLs ressourcen 
PoLiTiscHer ordnunGsKonsTruKTion 

wie politische ordnungen konstruiert sind, hängt davon ab, wie men-
schen jene Situationen definieren, welche es aus ihrer Sicht nötig ma-
chen, Institutionen einzurichten. Eine bestimmte Situationsdefinition 
zieht also das Hinwirken auf eine bestimmte ordnungsform nach sich. 
untersucht wird, welche Vorstellungen von Transzendenz und Gemein-
sinn dabei leitend sind. das Teilprojekt analysiert die prägenden dis-
kurse der Bundesrepublik deutschland, der Friedlichen revolution und 
des aufbaus der neuen Bundesländer sowie der errichtung und aus-
gestaltung des europäischen institutionensystems. 

Politische ordnung entsteht aus der herstellung und durchsetzung allgemein 
verbindlicher regelungen und entscheidungen. deren geltung und fortbe-
stand hängt ab von Prozessen gesellschaftlicher Wirklichkeitskonstruktion. 
kern von diesen sind situationsdefinitionen und von ihnen angeleitete hand-
lungen. das berühmte Thomas-Theorem beschreibt diesen Zusammenhang 
wie folgt: „Wenn menschen eine situation als gegeben definieren und aus-
gehend von dieser situationsdefinition handeln, dann sind die folgen dieses 

       wie sicH 
PoLiTiscHe ord-
nunGen BiLden 
und weLcHe 
roLLe soziaLe 
wirKLicHKeiTs-
KonsTruKTionen 
daBei sPieLen. 
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institutionalismus‘ hinaus zu einer komplexen 

entwicklungstheorie institutioneller formen. 

ProF. dr. 
werner J. PaTzeLT

handelns real, ganz gleich, wie irreal die jenem handeln zugrunde liegende 
situationsdefinition war.“ derart angeleitete handlungen pflegen in vielfäl-
tigen institutionalisierungen zu enden, die durch wirklichkeitskonstruktive 
Praktiken (re-)stabilisiert und als rahmen weiterer (politischer) interaktion 
genutzt werden. den situationsdefinitionen wiederum liegen meist solche 
diskurse voraus, in welchen geprägt wird, wie eine situation denn nun zu 
definieren sei. Wer die konstruktion politischer ordnung verstehen und er-
klären will, wird also die Praxen und ressourcen konkret wirklichkeitskon-
struktiven handelns ebenso untersuchen müssen wie die solches handeln 
prägenden situationsdefinitionen sowie die alledem vorgelagerten diskurse.

im Teilprojekt i sollen insbesondere diese situationsdefinierenden diskurse 
vergleichend in drei fällen untersucht werden. Analysiert werden erstens 
Aufbau, stabilisierung und geltungssicherung der politischen ordnung der 
bundesrepublik deutschland zwischen 1949 und der gegenwart; zweitens 
Aufbau, stabilisierung und geltungssicherung der politischen ordnung der 
seit dem Zweiten Weltkrieg entstehenden europäischen union; und drit-
tens die destabilisierung der ddr, die gestalterischen orientierungsver-
suche in der friedlichen revolution sowie der anschließende neuaufbau 
politischer ordnung in den neuen bundesländern bis heute. im einzelnen 
wird durch dokumentenanalyse, gruppendiskussionen und qualitative in-
terviews empirisch ergründet, welche rolle verweise auf ‚Transzendenz‘ 
und ‚gemeinsinn‘ als ressourcen der (de-) konstruktion, stabilisierung 
oder veränderung politischer ordnung jeweils spielten. über den begriff 
der ‚Transzendenz‘ werden dabei jene diskurse, Praktiken, semantiken und 
symbolformen zum untersuchungsgegenstand, in denen politische struk-
turen und Prozesse auf vorstellungen, ereignisse, figuren und kulturelle 
muster bezogen werden, die über sie hinausgehen und ihnen dadurch jenen 
sinn und jene geltung vermitteln, die für eigenwahrnehmung, selbstrefle-
xion und handlungsorientierung notwendig sind. ‚gemeinsinn‘ wiederum 
erfasst jene – von einer (werdenden) politischen gemeinschaft (mehr und 
mehr) geteilten – kognitiven, motivationalen, kommunikativen und symboli-
schen diskurse und Praktiken, die generalisierte sinnwelten erzeugen und 
die grundlage für koordiniertes handeln sowie eine voraussetzung für die 
herstellung politischer ordnung bilden.

empirische Analysen zu alledem versprechen tiefgehende und auch für ak-
tuelle debatten wichtige einsichten in die soziomoralischen grundlagen der 
aus der katastrophe des nationalsozialismus hervorgegangenen und – wi-
der ursprüngliche befürchtungen – so stabilen politischen ordnung (West-) 
deutschlands; in die – nach dem Zusammenbruch des sozialismus sowie 
seit der Wiedervereinigung sehr komplizierten – soziomoralischen grund-
lagen der so ganz noch nicht stabilisierten politischen ordnung der neuen 
bundesländer; sowie in die soziomoralischen grundlagen der – aus dem 
‚europäischen bürgerkrieg‘ hervorgegangenen und während mehreren ver-
tiefungs- und erweiterungsschritten immer wieder belastungsproben unter-
zogenen – politischen ordnung des europäischen staatenverbundes. Zu alle-
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dem werden solche politischen diskurse, von ihnen ge-
prägte situationsdefinitionen und von diesen letzteren 
angeleitete ordnungsgenerierende Praxen/Politiken em-
pirisch untersucht, die ihrerseits zu langfristig folgenrei-
chen institutionalisierungen führten – beispielsweise zur 
‚Westintegration‘ (West-)deutschlands, zur übernahme 
der westdeutschen politischen ordnung nach der friedli-
chen revolution in ostdeutschland oder zum Aufbau des 
politischen systems der heutigen eu. die konkrete Aus-
wahl aus den grundsätzlich einschlägigen diskursen rich-
tet sich dabei nach der reichhaltigkeit ihrer bezüge auf 
Transzendenz und gemeinsinn.

forschungssTAnd und LeiTgedAnken 
des ProJekTes

das Teilprojekt untersucht die rolle von Transzendenz 
und gemeinsinn als ressourcen politischer ordnungs-
konstruktion an drei empirischen fällen. dabei geht es 
um die frage, wie sich die politischen ordnungen der 
bundesrepublik deutschland, in sonderheit auch ost-
deutschlands, sowie der europäischen union unter rück-
griff sowohl auf Transzendenz (d.h. auf als unverfügbar 
behandelte ‚sachverhalte‘) als auch auf gemeinsinn 
(zweifach verstanden als ‚sinn für das gemeinsame‘ 
und als ‚mit anderen geteilter sinn‘) konstituieren bzw. 
(re-)stabilisieren.

Zwar weisen viele ‚westliche’ staaten mit lange schon 
etablierter Politikwissenschaft hinsichtlich der grundla-
gen, der herausforderungen und der stabilisierungsme-

chanismen ihrer politischen ordnungen sehr umfangrei-
che und detailreiche forschungsstände auf, an denen 
weiterführende studien gut ansetzen können. doch auch 
dort mangelt es an empirischen studien darüber, welche 
Transzendenz- und gemeinsinnsbezüge sich bei den wirk-
lichkeitskonstruktiv folgenreichen sprechweisen und Ar-
gumentationsfiguren sowohl der politischen klasse als 
auch der durchschnittlichen bürger tatsächlich nachwei-
sen lassen. hinsichtlich der letzteren, die zu untersuchen 
sich das Teilprojekt erst in einem fortgeschrittenen sta-
dium seiner Arbeiten vorgenommen hat, kommt die for-
schung bislang selten über interpretationen von immer 
umfangreicher verfügbaren umfragedaten hinaus. ins-
besondere zur verwendung von für die generierung und 
stabilisierung politischer ordnung relevanten bezugnah-
men auf Transzendenz und gemeinsinn in konkreten All-
tagssituationen und Alltagsdiskursen gibt es nahezu keine 
empirisch-sozialwissenschaftlichen studien, obwohl sich 
genau dort zentrale Prozesse der gesellschaftlichen kon-
struktion politischer Wirklichkeit abspielen. 

dieses muster des forschungsstandes gilt auch für die 
konkret ins Auge gefassten vergleichsfälle. Zwar gibt es 
recht umfangreiche Literatur zur entwicklung der grund-
lagen westdeutscher politischer kultur und politischer 
ordnung, die wiederum prägend für gesamtdeutschland 
seit der Wiedervereinigung geworden ist; ziemlich gut 
untersucht sind auch die an sie gestellten herausforde-
rungen sowie die ‚demokratiegründung‘ in den neuen 
bundesländern und deren soziomoralische vorausset-
zungen; und auch die forschung zu den Antriebskräften, 

bundestag: symbol für Transzendenz und gemeinsinn foto: Privat Lissabon-vertrag (2007)  foto: council of the eu
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institutionalisierungsprozessen und krisen des europäi-
schen einigungsprozesses ist mittlerweile reichhaltig.
in den meisten Arbeiten ist jedoch ein allenfalls nach-
rangiges interesse am systematisch-sozialwissenschaft-
lichen eindringen in die mikrosozialen Tiefenschichten 
der bei alledem ablaufenden wirklichkeitskonstruktiven 
Prozesse zu finden. deshalb ist auch die situationsde-
finierende kraft von verweisen auf Transzendenz und 
gemeinsinn im verlauf von – politische ordnung ge-
nerierenden, stabilisierenden oder destabilisierenden 
Prozessen – bislang ohnehin nur wenig und auch kaum 
systematisch vergleichend untersucht worden. 

geschuldet ist diese forschungslücke ganz wesentlich 
den politikwissenschaftlichen rezeptionsmängeln beim 
soziologisch-theoretischen schrifttum zur konstruktion 
sozialer Wirklichkeit in der Art von P. berger / Th. Luck-
mann oder A. giddens und gerade auch der ethnometho-
dologie. ebenso wurde die diskursanalyse, obgleich im-
mer wieder herangezogen, noch nicht systematisch mit 
wirklich empirisch-analytischen untersuchungen der kon-
struktion politischer ordnung verbunden. Auch fehlte es 
lange Zeit an jenem – in form des evolutorischen instituti-
onalismus nun bereitgestellten – Theorierahmen, mit dem 
eben dies hätte getan werden können. innerhalb dieser 
Theorie, die immer schon die Prozesse der sozialen kon-
struktion politischer ordnung einbeschloss, sollen nun – 
die angeführten forschungslücken schließend – durch em-
pirische vergleichsstudien zentrale Prozesse der konstruk-
tion der konkreten politischen ordnung deutschlands und 
europas untersucht werden, und zwar genau dort, wo ver-
weise auf sowie Praxen von Transzendenz und gemein-
sinn eine wichtige rolle als deren ressourcen spielen.

AnALysekATegorien und deren nuTZung

Transzendenz und gemeinsinn werden im Teilprojekt i 
vollständig im sinne des überwölbenden Theorieansatzes 
des sonderforschungsbereiches 804 verstanden, näm-
lich nicht als gegensatzpaar, sondern als komplementä-
re, gleichermaßen erklärungskraft besitzende variablen. 
konkret meint das: über den begriff der Transzendenz 
werden jene diskurse, Praktiken, semantiken und sym-
bolformen zum untersuchungsgegenstand, in denen die 
erforschten politischen strukturen und Prozesse auf vor-
stellungen, ereignisse, figuren und kulturelle muster be-
zogen werden, die – als ‚unverfügbares‘ und damit im 

grunde ‚sozial Tabuisiertes‘ – über sie hinausgehen und 
ihnen dadurch jenen sinn und jene geltung vermitteln, 
die für eigenwahrnehmung, selbstreflexion und hand-
lungsorientierung notwendig sind. gemeinsinn meint 
jene – von einer (werdenden) politischen gemeinschaft 
(mehr und mehr) geteilten – kognitiven, motivationalen, 
kommunikativen und symbolischen diskurse und Prak-
tiken, die generalisierte sinnwelten erzeugen und die 
grundlage für koordiniertes handeln sowie eine voraus-
setzung der herstellung politischer ordnung bilden.

die in diesem forschungsprojekt näher zu erschließen-
de ‚abhängige variable‘ ist also das konkret entstandene/ 
entstehende politische ordnungsgefüge der bundesre-
publik deutschland, dabei in sonderheit auch der neuen 
bundesländer, sowie der europäischen gemeinschaft/
union. Als ‚unabhängige variablen‘ sind dabei die ord-
nungskonstituierenden Praxen, die ihnen vorgelagerten 
und solche Praxen anleitenden Situationsdefinitionen 
sowie jene diskurse zu untersuchen, in denen diese si-
tuationsdefinitionen, handlungsrepertoires und sinnord-
nungen geprägt bzw. in geltung gehalten werden.

im miTTeLPunkT der AnALyse: 
diskurse und ihr konTexT

der analytische schwerpunkt liegt deshalb auf der empi-
rischen untersuchung situationsdefinierender und hand-
lungsprägender Diskurse, weil sich gerade in ihnen der 
von ordnungskonstituierenden Akteuren gemeinte sinn 
ihrer handlungen sowie die geltungsgründe ihrer sinnde-
finitionen besonders valide erfassen lassen. Als diskurse 
werden dabei jene sprachlich produzierten und in macht-
dispositiven eingebetteten sinnzusammenhänge verstan-
den, die – über Anschlusspraxen aller Art – als ressour-
cen weiterer ordnungskonstruktion genutzt werden kön-
nen. der begriff des diskurses wird somit einesteils im 
foucault‘schen sinn gehandhabt, indem nicht allein das 
sprachliche, sondern stets auch dessen kontextualisie-
rung in die untersuchung integriert und die diskursana-
lyse als – an deren inhaltlichen ressourcen interessierte 
– untersuchung kommunikativer wirklichkeitskonstrukti-
ver Praktiken betrieben wird. Andernteils werden diskur-
se entlang der ethnomethodologischen erfassung von 
darstellungstechniken, interpretationsverfahren und sze-
nischen Praktiken sowie als wichtiger Teil der ‚politics of 
reality‘ studiert. offenkundig umfassen solche diskurse 
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nicht nur sprachliches, sondern über das – in form von 
Texten zugängliche – sprachliche hinaus als dessen kon-
texte stets auch nichtsprachliches. Zum nichtsprachli-
chen zählen etwa die (symbolischen, ‚bühnenbildneri-
schen‘ und situativen) in-szenierungen des – als rede 
oder in gleich welcher Art (Autobiographien, Aufsätze…) 
als Text verfertigten – sprachlichen; die das alles umbet-
tenden institutionalisierungen (z. b. reden in einer, oder 
als repräsentant einer, spezifischen institution); sowie 
obendrein vielerlei Persönlichkeitsmerkmale (Alter, soziali-
sation, herkunft…) von sprechenden bzw. schreibenden. 
Also richten sich die untersuchungen des Teilprojektes i 
auch auf alles dies. derlei empirische Analysen verspre-
chen im übrigen nicht nur ein besseres verständnis des-
sen, was die untersuchten politischen ordnungen wohl 
‚im innersten zusammenhalten‘ mag, sondern liefern 
überdies für aktuelle debatten wichtige einblicke in die 
soziomoralische grundlagen der drei untersuchungsfälle: 
die bundesrepublik deutschland seit 1949, die späte ddr 
und die neuen bundesländer im vorfeld und nachgang 
der friedlichen revolution, sowie das politische system 
der europäischen union.

fALLAusWAhL

Warum wurden genau diese fälle ausgewählt? erstens 
sollen im dienst der überwölbenden fragestellung des 
sonderforschungsbereichs 804 besonders erkenntnis-
trächtige fälle untersucht werden. das ist beim spek-
takulären gelingen stabiler ordnungskonstruktion in 
deutschland und europa nach der katastrophe des ‚eu-

ropäischen bürgerkriegs‘ sowie nach dem scheitern des 
realsozialismus gewiss der fall: nicht nur geht es um 
sehr herausfordernde ordnungskonstituierende Prozesse, 
sondern obendrein um solche, in denen verweise auf 
‚Transzendenz‘ und ‚gemeinsinn‘, desgleichen von sol-
chen verweisen angeleitete Praxen, ganz evident wich-
tige wirklichkeitskonstruktive ressourcen waren. 

Zweitens sollen solche fälle untersucht werden, deren 
bedeutung für speziell auch die deutsche Politikwissen-
schaft wichtig ist. das ist bei den hier ausgewählten fäl-
len ganz offenkundig so: es wird die aus der ‚deutschen 
katastrophe‘ hervorgegangene und anschließend sehr 
stabile politische ordnung (West-) deutschlands mit den 
konstruktions- und stabilisierungsmodalitäten jener ord-
nungen verglichen, die nach der friedlichen revolution 
in den neuen bundesländern sowie nach dem Zweiten 
Weltkrieg (und nach dem ende des ost/West-konflikts 
mit großen entwicklungssprüngen) in europa so erfolg-
reich entstanden sind. 

drittens gelingt es durch diese fallauswahl, alle ‚Aggre-
gatzustände’ politischer ordnung – relative stabilität, brü-
chigwerden oder Zerfallen, neuerrichtung sowie (re-)
stabilisierung – vergleichend in den blick zu nehmen und 
somit Aussagen über situationsspezifische bedingungen 
von bezugnahmen auf Transzendenz und gemeinsinn zu 
erschließen. dadurch sollte es möglich werden, auch 
Typologien von verwendungsmustern der rekurse auf 
Transzendenz und gemeinsinn zu erstellen.

mATeriAL und meThoden

das material zur untersuchung von bezugnahmen auf 
Transzendenz und gemeinsinn als ressourcen politischer 
ordnungsgenerierung, -stabilisierung, -fragmentierung 
oder -restabilisierung bieten Diskurse im oben umrissenen 
sinn. Am leichtesten werden sie fassbar in Texten, etwa 
in form von verschriftlichten reden oder Positionspapie-
ren aller Art. von alledem aus wird sodann jenes kontext- 
und hintergrundmaterial erschlossen, das Aufschluss über 
die konkrete und (einst) situationsdefinierende intention 
und Wirkung jener Texte gibt. Zu solchem kontext- und 
hintergrundmaterial gehören u.a. Zeitzeugenberichte und 
erinnerungsbücher, journalistische berichterstattungen 
und kommentare, wissenschaftliche studien und demos-
kopische umfragen, desgleichen natürlich bilder sowie 

Wende 1989: erosion einer politischen ordnung foto: heinz ducklau
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film- und Tondokumente. die Auswahl des materials erfolgt dabei zielgerich-
tet entlang ausgewählter ‚sondierschnitte‘. im fall Westdeutschlands sind 
das beispielsweise so wichtige Themen wie die Westintegration oder ver-
änderungen am § 218 stgb. im fall ostdeutschlands sind solche ‚sondier-
schnitte‘ dort anzusetzen, wo sich erörterungen um eine an der stelle der 
bisherigen ddr zu errichtende und stabil zu haltende politische ordnung fin-
den. sie reichten im verlauf und nachgang der friedlichen revolution von 
vorstellungen von einer ‚reformierten ddr‘ über den Wunsch nach übernah-
me ‚westlicher demokratie‘ bis hin zur Weiterbewahrung von ‚bewährten 
ddr-errungenschaften‘. bei der untersuchung der europäischen ordnungs-
konstruktion werden ganz wesentlich Texte zum scheitern der europäischen 
verteidigungsgemeinschaft, zu den verschiedenen ‚europäischen verfas-
sungsverträgen‘ oder zu wegweisenden entscheidungen über eine gemein-
same finanzordnung der europäischen union heranzuziehen sein.

den Ausgangspunkt für die Auswahl der sondierschnitte kann man im fall 
Westdeutschlands/gesamtdeutschlands bei in Parlamenten gehaltenen re-
den nehmen, weil in freiheitlich-demokratischen systemen alles die politi-
sche ordnung in ihrem innersten bewegende auch früher oder später im 
Parlament verhandelt wird. im falle ostdeutschlands ist es möglich, sich 
auf vielerlei oppositionelle Positionspapiere aus der endphase der ddr so-
wie auf die Protokolle des ‚Zentralen runden Tischs‘ zu stützen und von dort 
aus nach jenen wichtigen diskursen zu suchen, in denen es um die Ausge-
staltung der künftigen politischen ordnung ostdeutschlands geht. und für 
‚europa‘ als untersuchungsgegenstand bietet es sich an, sowohl von den im 
europäischen Parlament gehaltenen reden als auch von den zahlreichen 
erinnerungsbüchern ‚europäischer Akteure‘ auszugehen, desgleichen von 
den reden wichtiger repräsentanten, etwa staats- und regierungschefs. 

das zunächst zu analysierende Textmaterial wird in späteren Projektphasen 
fallweise um jene zentralen einsichten ergänzt, die nur durch die befragung 
geeigneter Zeitzeugen sowie durch diskurse in focus-gruppen gewonnen 
werden können. gerade durch diese methoden kann dann auch ganz ge-
zielt die alltagspraktische bedeutung von rekursen auf Transzendenz und 
gemeinsinn ermittelt werden. das verfügbare oder erhobene material wird, 
seiner eigenart entsprechend, entlang der regeln qualitativer sozialfor-
schung ausgewertet. Zunächst werden anhand besonders evidenter fälle 
des rückgriffes auf Transzendenz und gemeinsinn für beide analytischen 
begriffe mehrere Ankerbeispiele entwickelt, anhand welcher eine klare 
operationalisierungskette von der jeweiligen analytischen kategorie zum 
konkreten material ausgearbeitet und illustriert wird. nach einer Phase der 
einarbeitung werden dann alle am Projekt beteiligten mitarbeiter am glei-
chen material parallel Analysen von Transzendenz- und gemeinsinnrekursen 
durchführen und so die grundlagen für ganzheitliche Analysen der interes-
sierenden Prozesse politischer ordnungskonstitution schaffen. An deren 
ende wird sich die frage beantworten lassen, was so unterschiedliche poli-
tische ordnungen wohl ‚im innersten zusammenhalten‘ mag.
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giovanni Paolo Pannini: roma Antica (1755 ) foto: staatsgalerie stuttgart

KunsTsaKraLisierunG und Gemeinsinn 

das spannungsverhältnis einer transzendenten Begründung sozialer 
ordnungen und unterschiedlicher Formen von Gemeinsinn soll im Teil-
projekt K mit Blick auf die Funktion roms für den autonomisierungspro-
zess der Künste (Themenschwerpunkt i) sowie als soziologische analyse 
der Formen ihrer Förderung und Vermarktung in der Gegenwart (The-
menschwerpunkt ii) bestimmt werden. dabei wird in beiden arbeitsbe-
reichen Kunst vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und ökonomischer 
umbruchprozesse als wirkungsmächtiges medium der Transzendierung 
und mit Blick auf eine mobilisierung von Gemeinsinn untersucht.

ThemenschWerPunkT i: romkünsTLer

den rahmen der Analysen bildet rom als ein (von den nationalstaaten aus 
gesehen) exterritorialer und als „ewige stadt“ selbst ‚transzendenter’ raum, 
in welchem sich die quasi-religiöse eigentranszendierung der künste in ein-
zigartiger Weise vollzog. die Tiberstadt war für Jahrhunderte externer be-
zugspunkt für nicht-italienische kunstbewegungen, innerhalb deren die stets 

       icH Kenne 
zwei wunderBare 
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die andere reden 
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virulente opposition zwischen frankreich und deutschland, klassizismus 
und romantik rekonstruiert wird. das äußerte sich auch in dem unrealisiert 
gebliebenen Projekt einer – mit der Académie de France à Rome vergleich-
baren – deutschen (reichs-)Akademie. Anhand der daraus entstehenden 
spannungslagen soll verständlich gemacht werden, wie dieser transnationale 
kontext eine sich universalistisch verstehende ‚künstlerrepublik’ ermöglichte 
und zugleich zum formationsort konkurrierender nationaler kunstauffassun-
gen werden konnte. seit der stiftung des von colbert initiierten und durch 
Ludwig xiv. im Jahre 1666 erstmals vergebenen Prix de Rome hatten die 
französischen stipendiaten die Aufgabe, Paris nach dem vorbild des antik-im-
perialen Zentrums zu einem neuen Weltort der künste zu machen.

Aber auch die deutschen, der Wiener Akademie entflohenen, Lukasbrüder 
bzw. „nazarener“ wurden zu den entscheidenden begründern eines nor-
mierenden Akademismus im 19. Jahrhundert. sie lebten in rom im kloster 
san isidoro nach dem muster eines gildenähnlichen verbandes und schufen 
ihre bilder unter dem einfluss dürers als dem künstlerischen repräsentan-
ten des nordens und raffaels als dem des süden. dabei wollten sie sich in 
den dienst einer Wiederbelebung des Römischen Reiches Deutscher Nati-
on stellen, indem sie ideen der romantischen Literatur und Philosophie mit 
mitteln der malerei umzusetzen suchten. 

ThemenschWerPunkT ii: 
kunsTfÖrderung und kunsTmArkT heuTe

einen Ausgangspunkt für die Analyse gegenwärtiger umbruchprozesse im 
kunstsystem, das immer noch von älteren Transzendierungsversprechen 
der künste und der aus ihnen folgenden mobilisierung von gemeinsinn ge-
prägt ist, bildet die explosion der kunstmarktpreise und das Zusammenspiel 
von kunstmessen und sammlerstrategien seit dem jüngsten Jahrhundert-
beginn. Ökonomisch basiert dieser systemische Wandel auf einer nach-
frage durch neue käuferschichten, die von einem historisch einzigartigen 
Liquiditätstransfer getragen wird und sich trotz der finanzkrise des Jahres 
2008/09 inzwischen re-stabilisiert hat. in diesem kontext entstehen auch 
die veränderten kunstbezogenen verhaltensmuster einer neuen, massen-
medial verstärkten ‚collection culture’.   

forschungsgegenstand sind dabei ebenso neuartige Präsentationsformen 
des kunstbesitzes – von Sammlungs- und Sammlermuseen bis hin zu nur 
eingeschränkt zugänglichen ‚Art rooms’. mit diesen Themenfeldern ver-
bunden ist die Analyse neuartiger Ambivalenzen im verhältnis des kunst-
konsums „der reichen“ zu den an gemeinsinn appellierenden bemühungen 
staatlicher und kommunaler instanzen angesichts der misere öffentlicher 
haushalte. getragen werden die aktuellsten systemischen „kunst“-Trans-
formationen durch neue eliten und reiche spitzenschichten, welche – an 
alte Traditionen anknüpfend – in den künsten auch ein distinktionsmedium 
sehen. insofern erlauben Analysen zum kunstsystem mittelbar auch rück-
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schlüsse auf die vermögens- und reichtumslage dieser 
gruppen. mittels biographischer Tiefeninterviews wer-
den gruppen von kunstsammlern vergleichend im hin-
blick auf Leitbilder, rollenmodelle und gesellschaftliche 
Wirkungsabsichten untersucht. dabei geht es auch um 
veränderungen des kunstengagements von Wirtschafts-
unternehmen als einem indikator für den Wandel ökono-
mischer und gesellschaftlicher beziehungen. 

LeiTLinien der ForscHunG 

ThemenschWerPunkT i: romkünsTLer

rom war seit Jahrhunderten ein Attraktionsort, der durch 
seine kunstschätze und den seit Winckelmann die re-
naissance noch einmal überbieten wollenden rückbezug 
auf die Antike künstler aus ganz europa anzog. Auftrags- 
und marktchancen ergaben sich dort durch die Grand Tour 
europäischer bildungseliten und die stetig einströmenden 
Pilger. untersucht wird, in welcher Weise diese gegen-
über den eigenen heimatländern exterritoriale situation ei-
nerseits zu einem wichtigen faktor für die herausbildung 
autonomer kunst und deren universalisierung wurde, an-
dererseits in dieser vor und zugleich transnationalen kon-
stellation konkurrenzbeziehungen entstehen ließ, welche 
paradoxerweise zur herausbildung nationaler kunstformen 
und -institutionen führten. 

Zwar arbeiteten in der römisch-katholischen Welthaupt-
stadt künstler aus vielen nationen, traditionell aus den 
niederlanden, später auch aus england und den skandi-
navischen Ländern. Jedoch waren franzosen und deut-
sche seit der mitte des 18. Jahrhunderts dominant, so 
dass deren konkurrenzspannungen und ihr verhältnis zu 
den in rom arbeitenden italienischen künstlern paradig-
matisch ins Zentrum gerückt werden können. 

die Zeit der „deutsch-römer“ begann symbolisch mit
der Ankunft Johann Joachim Winckelmanns im Jahre 
1755. dieser Ära (in der 1786-88 auch goethe in rom 
weilte) folgte eine zweite Phase, die mit der Ankunft 
Asmus Jacob carstens’ im Jahre 1792 einsetzte und in 
der sich die Landschaftsmalerei von Joseph Anton koch, 
karl Philipp fohr, Ludwig richter, Johann christian rein-
hart u.a. entfaltete. es ist dies auch die Periode, in der 
olevano romano als externer arkadischer kunstort ge-
genüber dem seinerseits ‚externen’ rom wichtig wurde. 
sodann verändert sich die szene 1810 durch die nazare-
ner, welche im Zentrum des katholizismus in quasi-klös-
terlicher gemeinschaft die freskenmalerei zu erneuern 
suchten. eine religiöse überhöhung der künste wurde 
durch die verbindung von romantischer Literatur (novalis, 
Tieck, Wackenroder, gebrüder schlegel) und der kunst-
religiösen Aufladung durch schelling geschaffen, wie 
sie das gemälde des nazareners und frankfurter stä-
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del-direktors Philipp veit Die Einführung der Künste in 
Deutschland durch das Christentum (1834) programma-
tisch vorführt, welches 1835 zeitgleich mit dem berühm-
teren bild Der Triumph der Religion in den Künsten von 
friedrich overbeck entstand. schließlich folgten bis zur 
deutschen reichsgründung eine fülle weiterer künstler-
präsenzen, wie beispielsweise franz catel, dem sich die 
gemeinsinnige stiftung Pio Istituto Catel verdankt, oder 
Julius schnorr von carolsfeld, Anselm feuerbach, Ludwig 
richter und franz von Lenbach u.v.a.

einen rahmen für das künstlerische Wirken schuf nicht 
nur die Académie de France à Rome, vielmehr war auch 
die ‚urinstitution’ der kunstakademien, die Accademia 
di San Luca, ein maßgeblicher bezugspunkt für die kon-
kurrenzen zwischen den in rom arbeitenden künstlern. 
sie wurde zum Prototyp nicht nur für andere Akademien 
in italien, sondern auch für die 1648 gegründete Pariser 
Académie de peinture et de sculpture, die Royal Acade-
my in London oder die Akademien in Amsterdam, ko-
penhagen, ebenso in wichtigen deutschen residenzen. 
noch nach der etablierung der herrschaftlich repräsen-
tativen französischen kunstinstitution in rom versprach 
die Accademia di San Luca ein derartiges Prestige, dass 
man die bitte ihrer mitglieder und des Principe giovanni 
Pietro bellori gerne aufgriff und sie 1676 satzungsmäßig 
mit der Pariser kunstakademie verband. Trotz dieser for-
mellen verbindung mit frankreich hatten vor allem deut-
sche kunstströmungen auf die Accademia einfluss, etwa 
die religiöse romantik eines Johann evangelist scheffer 
von Leonhardshoff. der mitbegründer des Lukasbundes, 
friedrich Johann overbeck, wurde sogar deren ehrenmit-
glied. konkurrenzen zwischen den nationen dürften sich 
auch in der gründung der 1754 durch ein breve benedikts 
xiv. gegründeten Accademia del Nudo ausdrücken, de-
ren Ausbildung im Aktzeichnen und kopieren gegen das 
monopol dieses grundlagenstudiums in der französischen 
Akademie gerichtet gewesen sein soll. nicht minder gilt 
das für manche Privat-„Akademie“, wie etwa die von 
Anton raphael mengs oder von Pompeo batoni. die ge-
schichte der seit 1755 immer wieder gescheiterten versu-
che zur gründung einer deutschen (reichs-) Akademie ist 
vor diesem hintergrund zu sehen.

Allerdings waren andere, über rom hinausreichende, deut-
sche institutionelle gründungen erfolgreich: im Palazzo 
caffarelli entstand auf dem kapitolshügel das deutsche 

Archäologische institut, also keine Lehranstalt, sondern 
eine forschungseinrichtung, wie sie bis heute für die deut-
sche Außenwissenschaftspolitik charakteristisch geblieben
ist. im Zentrum des antiken rom waren mit den gesand-
ten der preußischen regierung wichtige förderer und ini-
tiatoren der deutschen kunstentwicklung tätig, etwa bart-
hold georg niebuhr oder Wilhelm von humboldt; in ihren 
häusern bildeten sich gesellige kreise und wurde die grün-
dung des Vereins der Kunstfreunde im preußischen Staat 
angeregt, der in ganz deutschland wirken und seinen 
hauptsitz in rom haben sollte. Auch gingen die gründung 
der Allgemeinen deutschen kunstgenossenschaft und die 
idee einer deutschen nationalgalerie auf die römischen 
verflechtungen zurück, obschon letztere erst am ende des 
19. Jahrhunderts in berlin realisiert wurde.

die kunstsoziologische forschungshypothese lautet, dass 
in diesen römischen, gewissermaßen entgrenzten gegen-
welten zu den nationenbildungen gerade nationale Äs-
thetiken entstanden sind: im falle frankreichs und seines 
zentralistischen Akademismus als vorgedachter und orga-
nisatorisch umgesetzter Plan, in deutschland hingegen als 
ergebnis widersprüchlicher Prozesse und einer enthusi-
astischen idealisierung. dabei wird zugleich eine zweite 
bemerkenswerte inversion interessant: die verwandlung 
der anti-akademischen, in freien künstlerassoziationen 
in rom lebenden nazarener, die nach der rückkehr in 
ihr vaterland zu schöpfern eines neuen Akademismus in 
deutschland wurden. für die merkantilistischen Planungs-
rationalisten fürstlicher und staatlicher gloire und das Pro-
jekt einer französischen „universalmonarchie“ war kunst 
ein zugleich wirtschaftliches und politisches mittel, die 
eigene ordnung zu einer überlegenen zu machen (eine 
haltung, die sich noch in den großen kunstraubzügen na-
poleons i. fortsetzte). die deutschen künstler hingegen 
suchten in rom den authentischen ort der sogar die ge-
schichte noch transzendierenden künste.

ThemenschWerPunkT ii: 
kunsTfÖrderung und kunsTmArkT heuTe

die durchgesetzte kunstautonomie (und damit nach 
wie vor verbundene sakralisierung der künste) wird im 
zweiten Themenschwerpunkt an aktuellen umbruchpro-
zessen im bereich der kunstförderung und des kunst-
sammelns untersucht, wobei auch Wandlungen der Auf-
fassungen von gemeinsinn sichtbar werden.
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hintergrund ist der „hype“ auf dem kunstmarkt im letz-
ten Jahrzehnt mit seinen strukturellen verwerfungen im 
Zeitalter des finanzkapitalismus. hier entstanden kunst-
bezogene verhaltensmuster in einer neuen gehobenen 
‚Popkultur’ (‚kernmarke’), in welcher kunst „heißer als 
mode“ und erfolgreicher als die krisenmärkte der Pop-
musik und des films geworden zu sein scheinen.

die entwicklung globaler märkte zeigt sich etwa im stei-
genden einfluss von internationalen kunstmessen. ergänzt 
wird das durch eine zunehmend auf großereignisse zent-
rierte Ausstellungskultur. das hat für die öffentlichen mu-
seen in ihrer funktion als Leitinstitutionen des sammelns 
und der geltungskünste ambivalente folgen. im kon-
text dieser veränderten Tektonik der kunstwelt sollen die 
sich wandelnden formen der kunstförderung und des 
sammelns einerseits am beispiel veränderter unterneh-
merischer kulturinitiativen, andererseits am beispiel des 
kunstkonsum neuer geldeliten untersucht werden. da-
bei ist danach zu fragen, ob sich hier neue formen einer 
„bürgerlichen“ gemeinsinnsorientierung entwickeln.

ein Untersuchungsfeld ist der Analyse der kunstförderung 
von Wirtschaftsunternehmen (banken eingeschlossen) im 
spannungsfeld ökonomischer und kommunikativer globa-
lisierungsprozesse gewidmet. vermutet wird eine zuneh-
mende Ablösung mäzenatischer Aktivitäten, zuerst durch 
sponsoring, inzwischen verstärkt auch durch kunstprojek-
te, die der bilanztechnischen Wertschöpfung dienen sol-
len und kurzfristig image-orientiert sind. schließlich sind 

neueste beispiele des Wechselverhältnisses einer künst-
lerischen Project Art mit strategien der kreativitätssteige-
rung in unternehmen zu behandeln.

eine Ausgangshypothese für diese fragestellung ist, 
dass sich im bereich unternehmerischer kunstförderung 
eine generationsablösung innerhalb der firmenleitungen 
vollzieht, die mit einer grundlegenden verschiebung kul-
tureller handlungslogiken verbunden ist. die kalküle ei-
nes „neuen geistes des kapitalismus“ (Luc boltanski/
Ève chiapello) könnten in verbindung mit marketingstra-
tegischen Ad-hoc-bündnissen ein kontinuierliches kul-
turengagement unterhöhlen. so dürfte mit diesen neuen 
formen eines manageriellen kunstengagements auch 
eine entkoppelung von traditionell-mäzenatischen Wer-
ten verbunden sein. An die stelle bürgerlich-öffentlicher 
Gemeinsinnsorientierung träte dann zunehmend das 
interesse an einer unternehmenszentrierten Gemein-
schaftsmobilisierung.

in einem weiteren Untersuchungsfeld wird exemplarisch 
der Zusammenhang von reichtumsentwicklung und ei-
ner damit zusammenhängenden herausbildung neuer 
Akteursgruppen erforscht. im mittelpunkt der untersu-
chung stehen neue figurationen im feld des sammelns 
durch repräsentative eliten von (zunehmend auch aus Asi-
en, Lateinamerika oder osteuropa stammenden) ,globa-
lisierungsgewinnern’ und neuen vermögenserben. dem 
exorbitanten sammeln von kunstobjekten korrespondiert 
im feld der Präsentation eine tendenzielle Abkehr von tra-

Art basel miami beach foto: Ludwig rauch/bmW group Ag/Pr-ÖA kunstmesse in dubai (mai 2007) foto: Lutz Jäkel
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ditionellen gesten des gebens. dieser bedeutungswandel zeitgenössischer 
bildkünste für die repräsentationsansprüche gesellschaftlicher maßgeb-
lichkeitsschichten wird im hinblick auf Leitbilder, rollenmodelle und gesell-
schaftliche Wirkungsabsichten hin analysiert.

solche entwicklungen legen den schluss nahe, dass sich die „sakralisie-
rung“ profanen reichtums durch die künste auch in säkularisierten Welten 
als stabiler erweise als die gemeinsinnigen Aktivitäten in bürgergruppen, 
die durch familien- und verwandtschaftsbeziehungen miteinander vernetzt 
sind. gleichzeitig ist die kulturpolitik zunehmend gezwungen, an die da-
mit verbundene zivilgesellschaftliche verantwortlichkeit zu appellieren. so 
gibt es zunehmend dringlicher werdende ‚gemeinsinnszumutungen’ der 
Öffentlichkeit an die eben beschriebenen gruppen, wobei die von diesen 
entwickelten Praktiken im kulturbereich untergründig zu einer relativierung 
der öffentlichen kulturinstitutionen führen können. besonders die zu unter-
suchenden veränderungen einer maßgeblichen, durch die neuen käufer-, 
sammler- und nutzerschichten vollzogenen kapitalisierung der institutionel-
len kunstzusammenhänge (bis hin zu einem schwer kontrollierbaren system 
für geldwäsche) zeigen gravierende folgen für das traditionelle staatliche 
system der kunstförderung.

relevant werden vor diesem hintergrund die vielgepriesenen modelle einer 
public private partnership. Aktuell zeichnet sich jedoch eine enttäuschung 
auf seiten der repräsentanten wichtiger kulturinstitutionen ebenso wie ein 
programmatischer rückzug der privaten kunstsammler von derlei privat-
öffentlichen mischformen ab. An die stelle der stiftung oder dauerleihga-
be für öffentliche museen (die, wie jüngste beispiele erneut belegen, die 
chance zur privaten kultursteuerung durch einzelne großsammler möglich 
macht) treten neuartige formen einer halböffentlichen Privatisierung der 
erworbenen Werke in sammlermuseen oder exklusiven Präsentations-or-
ten, welche die sammler nach belieben öffnen oder abschotten können.

die durch kunstkonsum erzeugte visibilisierung „reicher“ gruppen und 
schichten in einer ansonsten „unsichtbaren klassengesellschaft“ macht 
die untersuchung der ästhetischen (selbst-)erhöhung durch die bildkünste 
zugleich zu einem beitrag zur zeitgeschichtlichen und kulturwissenschaftli-
chen reichtums- und elitenforschung.

nicht zuletzt werden die damit verbundenen Transformationen der künstler-
rolle und ihrer funktion für die Transzendierungsleistung der künste in die 
untersuchungen einbezogen. seit der – anfangs noch provokativ wirkenden
 – strategischen selbstvermarktung der amerikanischen Pop Art in den 
1960er Jahren ist eine veränderung des fremd- und selbstbildes der künst-
ler zu beobachten. das gilt nicht nur für die in internationalen rankings gelis-
teten erfolgskünstler, sondern auch für die bei entsprechender marktbe-
schleunigung schon in den kunsthochschulen entdeckten (und oft schnell 
wieder vergessenen) ‚emerging artists’.
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das PLanBare und das unVerFüGBare. 
modeLLe von TrAnsZendenZ und gemeinsinn in ArchiTekTur 
und sTÄdTebAu im 20. JAhrhunderT

das Teilprojekt betrachtet planerische, gestalterische und lebenswelt-
liche modelle von Transzendenz und Gemeinsinn in architektur und 
städtebau des 20. Jahrhunderts sowie deren mediale repräsentation. 
Es analysiert den häufig damit verbundenen demiurgischen Anspruch 
und fragt darüber hinaus nach der symbolischen Bedeutung von 
Baumaterialien und Konstruktionsweisen. im mittelpunkt der unter-
suchung steht die parallele, teilweise vergleichende Betrachtung 
von Beispielen aus Frankreich, deutschland und den usa; zeitlicher 
schwerpunkt ist die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts.

das 20. Jahrhundert ist geprägt durch weitreichende soziale und politische 
veränderungen, die sich in euphorischer Aufbruchsstimmung darstellen, zu-
gleich aber auch als krisenhaft erfahren wurden. der eine Pol dieses span-
nungsfeldes manifestiert sich in strömungen, die den technisch-sozialen 
entwicklungsprozess als fundament für neue, architektonisch formulierte 
ideen von gemeinsinn und von innerweltlichen Transzendenzerfahrungen 
nutzen. ihr Leitbild ist die metaphysik der maschine, die verfügbarmachung 

       in arcHiTeKTo-
niscHen Visionen, 
im GeBraucH und 
in der waHrneHmunG 
Von arcHiTeKTur 
maniFesTieren sicH 
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des bisher unverfügbaren zum Wohle aller und zur schaffung einer besseren 
Welt; ihr feindbild ist das in Tradition gebundene und dem Zugriff entzogene. 
der andere Pol wird markiert durch visionen, die das bauen an unhinterfrag-
bares und unverfügbares anbinden. sie suchen halt in der Tradition, in der 
geschichte und im zeitlos gültigen. in ihrem kontext werden bildende kunst, 
Architektur und städtebau zum felsen in der brandung, zur kompensation für 
den verlust früherer glaubenswahrheiten und damit zu „rückzugsorten der 
metaphysik und erfahrungsmodi von Transzendenz“ (hans vorländer).

An einigen Punkten der entwicklung, besonders im Wiederaufbau nach 
den beiden Weltkriegen, in der konsolidierungsphase der usA nach 1890 
oder in der politischen systemkonkurrenz der 1930er und 1950er Jahre 
kommt es zu spannungsvollen überlagerungen zwischen den beiden Po-
len. Aus diesem bezugsrahmen werden exemplarisch fünf Themenfelder 
bearbeitet, die an kristallisationspunkten dieser  entwicklung stehen und 
wechselseitig aufeinander bezogen sind. so wird als grundlage für die wei-
teren Arbeitsfelder die bedeutung von materialität sowohl in der bautech-
nologie als auch in der Architekturwahrnehmung erforscht. Zwei weitere 
Projektbereiche befassen sich mit den konstruktionen von identität im 
Wiederaufbau nach den beiden Weltkriegen, wobei der städtebaulichen 
(neu-) ordnung als Ausdruck der gesellschaft eine besondere bedeutung 
zukommt. diese überlegungen werden flankiert von untersuchungen zur 
Planung zentraler stadträume und gemeinschaftsbauten, um anhand der 
gestaltung der „mitte“ rückschlüsse auf die funktionsweisen symboli-
scher Aufladung von Architektur in einer modernen, säkularen gesellschaft 
ziehen zu können. ein fünfter bereich widmet sich vergleichend dazu der 
bedeutung historisierender campusplanungen in den usA für die konstitu-
ierung einer universitätsgemeinschaft. 

die Projektbereiche sind in mehrfacher hinsicht miteinander verflochten: 
Äußerlich durch den betrachteten Zeithorizont oder den geographischen 
rahmen, vor allem jedoch inhaltlich durch den je individuellen bezug auf 
folgende vier betrachtungskategorien:

1. Agora und Void.
Die Inszenierung der Mitte in Architektur und Städtebau. 
Architektonische visionen menschlichen Zusammenlebens gipfeln häufig 
in monumentalen gemeinschaftsbauten. für diese bauten wird oft kein 
inhalt vorgeschlagen, an die stelle traditioneller symbolisierungen von 
Transzendenz wie kathedrale oder schloss tritt der leere, wenngleich bau-
lich überhöhte ort oder sogar der von materieller substanz losgelöste, 
metaphorisch überhöhte begriff. 

2. Mensch und Maschine. 
Die Technik als Mittel der Transzendenzerfahrung.
die industrielle und maschinelle Produktion von Architektur wird einer-
seits als notwendiges übel einer rationellen und kostengünstigen bau-
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produktion angesehen, andererseits pries henry van 
de velde bereits 1912 maschinen als „geschöpfe einer 
höheren stufe“. 

3. Unbehaustheit und Heimat. 
Die Stiftung von Gemeinsinn durch Traditionalismus 
und durch eine neue Bürgerlichkeit.
nicht nur die kirchen möchten der modernen imma-
nenz ein Transzendenz und gemeinsinn stiftendes 
modell entgegensetzen, das in der vergangenheit ver-
ankert wird. Auch im Alltag sollten die verwerfungen 
der moderne aufgefangen werden im supranationalen 
sicherheitsversprechen einer neuen bürgerlichkeit. 

4. Weltbaumeister und Ingenieur. 
Der Architekt als „Rivale des Schöpfers“.
Planungen des 20. Jahrhunderts sind häufig von einem 
universalitätsanspruch geprägt, da sie einen Architek-
ten erfordern, der alles vorausdenkt und als „gestalter 
einer Totalität des Lebens“ (hans Poelzig) auftritt. er 
konstruiert gemeinsinn ex nihilo und verkörpert Trans-
zendenz in eigener Person. 

Aus dem durch diese kategorien eröffneten spannungs-
feld erwächst eine methodik, mit deren hilfe Prozesse 
und mechanismen analysiert und Leitbegriffe herausge-
arbeitet werden. vor allem hierin und in der engen vernet-
zung der Projektbereiche liegt das innovative Potenzial 
des Teilprojekts. darüber hinaus ergeben sich möglich-
keiten konkreter Zusammenarbeit mit anderen Projekten, 
etwa den sozialwissenschaften und der Politikwissen-
schaft, aber auch mit der kunstgeschichte, Technikge-
schichte und Theologie.

ProJeKTBereicH 1:
maTeriaLiTäT und BedeuTunG. 
bAuTechnoLogie und 
ArchiTekTurWAhrnehmung 
im 20. JAhrhunderT. 

der Zusammenhang zwischen konstruktion, material 
und form ist seit dem 19. Jahrhundert ein zentrales 
Thema des architekturtheoretischen diskurses und 
schlägt sich bis heute in der forderung nach „material-
gerechtigkeit“ und „konstruktiver ehrlichkeit“ nieder. 
ungeachtet dessen hat sich erst in jüngster Zeit ein be-
wusstsein der spezifischen materialität der Architektur 

der moderne herausgebildet. materialien und konstruk-
tionen sind dabei nicht nur Träger von bedeutung, von 
gestalterischen ideen und visionen, sondern ermöglichen 
über ihre funktionale bestimmung hinaus erfahrungen indi-
vidueller entgrenzung, wie sie beispielsweise ilja ehren-
burg 1927 angesichts seines besuchs im dessauer bau-
haus eindringlich schilderte, welches „ganz aus einem 
stück gegossen zu sein scheint wie ein beharrlicher ge-
danke, und seine glaswände, die einen durchsichtigen 
Winkel bilden, mit der Luft verfließend und doch von ihr 
getrennt durch einen exakten Willen“. gerade am bei-
spiel glas wird deutlich, wie sich die bedeutungszuwei-
sung und gemeinsinnliche Wahrnehmung eines materials 
grundlegend verändern kann: verkörperte bis in die 
1930er Jahre glas als kristalliner baustoff die expressio-
nistische vision einer körperlosen, elementaren Ar-
chitektur, setzte sich nach dem Zweiten Weltkrieg in 
deutschland immer mehr die konnotation als Ausdruck 
einer modernen, „transparenten“ demokratie durch.
die Analyse dieses Wandels und seine Auswirkung auf die 
materialhierarchie, der eine normative semantik in frage 
stellt, verspricht aus ungewöhnlicher Perspektive erkennt-
nisse zu den betrachtungskategorien Agora und void 
und unbehaustheit und heimat, findet doch die bedeu-
tungszuschreibung an materialien im spannungsfeld 
zwischen dem architektonischen versprechen von dau-
erhaftigkeit und regionaler identität sowie der Tendenz 
zur immaterialität und Leere als voraussetzung individu-
eller Transzendenzerfahrung statt. neben den codierun-
gen werden jedoch auch verarbeitungstechnologien und 
oberflächenqualitäten untersucht. Während die material-
eigenschaften als „inneres materialdesign“ nach kate-
gorien von funktionalität, bearbeitungsfähigkeit und 
Ökonomie beschrieben werden können, geht es beim 
oberflächendesign um die Produktion von ästhetischen 
Qualitäten und um die bildhafte inszenierung von Atmo-
sphären. dieses Auseinandertreten geht einher mit einer 
allgemeinen dominanz der technisch vermittelten Wahr-
nehmung und führt letztlich zu einer maschinell gebun-
denen entstofflichung der Ästhetik. Aus dem verständ-
nis der Architekturoberfläche als bedeutungs- und infor-
mationsträger, als schnittstelle zwischen bauwerk und 
benutzer, ergibt sich die verbindung eines diskursanaly-
tischen Ansatzes mit der parallelen überprüfung der 
schriftlichen und bildlichen Quellen am konkreten bau-
objekt, etwa durch die Auswertung restauratorischer 
untersuchungen. 
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ProJeKTBereicH 2: 
die ruHe nacH dem sTurm. 
konsTrukTionen von idenTiTÄT im 
WiederAufbAu frAnkreichs, beLgiens 
und osTPreussens nAch 1914.

der erste Weltkrieg zeichnete eine schneise der Zerstö-
rung durch europa. Während russische Truppen in ost-
preußen bausubstanz vernichteten, verursachte der 
durchmarsch deutscher Truppen durch belgien und erst 
recht der anschließende stellungskrieg in frankreich die 
Zerstörung ganzer Landschaften. Architektur rückte als 
bedrohtes kulturgut in die öffentliche Wahrnehmung 
und erlangte hinsichtlich ihres identifikationsstiftenden 
symbolwerts für die gemeinschaft nationale Wichtig-
keit. ein die kriegshandlungen begleitender propagandis-
tischer kampf um kulturelle überlegenheit schrieb mit 
einem mal auch bauten und kunstwerken in der Provinz 
den Wert höchster und spezifisch nationaler kultur zu. 
im krieg und in der Aufbauphase danach wurde darauf-
hin eine doppelte kompensationsleistung gefordert: Wie-
dergutmachung für die kriegszerstörungen und zugleich 
für den verlust von Traditionsbindung in einer industrie-
gesellschaft, für die der Weltkrieg als drastische meta-
pher diente. so erhofften sich die verantwortlichen in 
frankreich mit dem Wiederaufbau zugleich eine „recon-
stitution“, eine Wiederherstellung der französischen ge-
sellschaft. die hierfür geforderte „Architecture bien de 
chez nous“ (marc bédarida) mit identität und gemein-
sinn stiftenden strategien fand in deutschland ihre Par-

allele in der suche nach „heimat“ als kompensation für 
die „transzendentale obdachlosigkeit“ (georg Lukács) 
– ein versuch, der kriegsbedingten unbehaustheit der 
bevölkerung im konkreten und übertragenen sinne ent-
gegenzuwirken. der anschließende diskurs, der sich 
über der Leerstelle der baulich wie ideologisch verloren- 
en mitte entfaltet, gilt dem spannungsfeld von Agora 
und void. offenbar kann sich der wiederaufbauende 
Architekt anlässlich der dramatik der apokalyptischen  
situation über seine rolle als Wiedererwecker authen- 
tischer Wohnhaustraditionen hinaus zudem als gestalter 
ganzer Landschaften, als Weltbaumeister und ingenieur 
ins spiel bringen. es ist zu klären, wie sich diese ent-
wicklung im diskurs der Zeit spiegelt, wie sie in neue 
begriffe gefasst wird und welche nachwirkung sie ent-
faltet. An beispielen aus belgien, nordfrankreich und 
ostpreußen werden die mechanismen sowohl zur hei-
matbindung wie zur generierung von Transzendenz und 
gemeinsinn erforscht, denn die Zerstörungen betrafen 
die staaten beider Lager und bieten somit vergleichs-
möglichkeiten zwischen den Wiederaufbaukonzepten.

ProJeKTBereicH 3:
HomoGeniTäT und diVersiTäT. 
konsTrukTionen von idenTiTÄT im 
WiederAufbAu frAnkreichs nAch 1940.

der französische Wiederaufbau nach dem Zweiten Welt-
krieg markiert eine Phase der umbrüche nicht nur unter 
politischen und sozioökonomischen, sondern auch unter 
städtebaulichen und architektonischen Aspekten. die 
kriegszerstörungen trafen so unterschiedliche städte 
wie die residenz- und hochschulstadt caen, das seebad 
royan, die hafenstädte dunkerque, Le havre und saint-
malo oder die Arbeiterstädte saint-dié und maubeuge. 
sie zwangen nicht nur neues zu schaffen, sondern er-
möglichten auch – unabhängig von bestehendem – über 
grundsätzliche fragen wie das bild der stadt nachzuden-
ken. so erklärte das ministerium für Wiederaufbau die 
städte dunkerque, Le havre, royan und saint-dié ne-
ben calais und Toulon zu „laboratoires de recherche sur 
l’urbanisme“. 

Anhand ausgewählter städte sowie des zeitgenössischen 
diskurses wird erforscht, wie Architekten und stadtplaner 
versuchten, die städte neu zu strukturieren und gleichzei-
tig das bestehende historische erbe zu sichern. Wie wer-
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den ortsprägende elemente der Agora hierarchisiert und 
welcher stellenwert wird traditionellen institutionen wie 
kirchen oder rathäusern im stadtbild zugewiesen? mo-
derne stadtplanungen, etwa Le corbusiers entwürfe für 
saint-dié und La rochelle, huldigen einer maschinenbe-
geisterung, die selbst durch ihr scheitern zum erkennt-
nisgewinn im verhältnis von mensch und maschine bei-
trägt. über die raumstrukturen hinaus ist die stadt, ihre
materialität und farbigkeit, aber auch ihre kanonische
Wahrnehmung Teil der kollektiven erinnerungen und 
Teil dessen, was man im deutschen mit „heimat“, im 
französischen am ehesten mit „identité régionaliste“ be-
schreibt. bei aller materiellen Zerstörung bleibt die histo-
rische stadt als ein fundus von „Zeichen“ bestehen, und 
obwohl die zentralistische organisation des Wiederauf-
baus oft nicht das „heimatgefühl“ der einheimischen be-
rücksichtigte, wurde teilweise versucht, mithilfe dieser 
„Zeichen“ heimat zu schaffen: durch die verarbeitung 
von „lokalpatriotischem“ material sollte über Traditions-
bezüge und ortsidentität an die geschichte angeknüpft 
und somit dem gefühl der unbehaustheit entgegenge-
wirkt werden. diese Wiederaufbauplanungen lagen in 
der hand eines „architecte en chef de reconstruction“, 
der durch das ideal der „austerité“ und seine amtscharis-
matische Legitimation als allmächtiger demiurg, als Welt-
baumeister und ingenieur, erschien. es ist zu fragen, wie 
bei einer generation, die den begriff construire mit der 
erschaffung von Welten gleichsetzte, die notwendige 
Zusammenarbeit mit anderen disziplinen und fachleuten 
zwangsläufig zum Wandel im selbstverständnis führte. 

ProJeKTBereicH 4:
ToPos und PoLis. 
ZenTrALe sTAdTrÄume und 
gemeinschAfTsbAuTen in frAnkreich 
und deuTschLAnd 1900-1960.

die unruhige Zeit der ersten hälfte des 20. Jahrhunderts 
erweckte den Wunsch nach dauerhaftem symbolischen
Ausdruck in Architektur, vor allem auch dort, wo politische 
und soziale Werte und ideale traditionell kulminieren: in 
zentralen stadträumen und gemeinschaftsbauten. einer 
modernen und säkularen gesellschaft war es jedoch nicht 
mehr möglich, hierfür die alten institutionen wie die kir-
che oder das Patriziat zu bemühen. stattdessen mussten 
neue Anknüpfungspunkte geschaffen werden. die bau-
liche umsetzung führte zu Architekturensembles, die am 

ehesten mit dem in den usA im umkreis des city-beau-
tiful-movement geprägten begriff „civic center“ gefasst 
werden können. diese bauten werden im spannungsfeld 
zwischen Zweckerfüllung und symbolischer überhöhung, 
gegliederter funktionsvielfalt und multifunktional nutzba-
rer Leere (void) errichtet: Auf diese Weise entsteht die 
Agora einer neuen Polis (durchaus im idealisiert antiki-
schen sinne), und dieser Polis wird ein ort, ein Topos ge-
stiftet. 1926 lieferte der dichter Paul valéry mit seinem 
Text „eupalinos ou l’Architecte“ dazu das literarische ma-
nifest einer „kulturellen und sozialen geordnetheit in hier-
archisch gebauter fügung“ (christian freigang). 

Anhand von Planungen für industriestädte in deutsch-
land und frankreich untersucht der Projektbereich, wel-
che Werte in den bauten ihren Ausdruck finden, und ob 
der politisch-moralische Anspruch mit dem verwendeten 
gestalterischen Apparat zur deckung zu bringen ist. Auch 
bürgermeister, die dem ideal einer Arbeiterdemokratie 
verpflichtet waren, gaben oft klassischen Architekturfor-
men den vorzug. damit versuchten sie, die herausfor-
derungen des gesellschaftlichen Wandels durch konser-
vative gestaltungsansätze zu mildern (den proletarius 
zum classicus aufzuwerten) und den bürgern eine hei-
mat in der unbehaustheit der moderne zu schaffen. Aber 
auch weil es sich um städte handelt, deren bewohner 
täglich der realität der maschine ausgesetzt waren, be-
mühen die entwürfe für die neue Agora statt einer indust-
rieästhetik die vertrautheit und schönheit der klassischen 
form. dieses Phänomen verspricht spannende erkennt-
nisse zur beziehung zwischen mensch und maschine.

ProJeKTBereicH 5: 
camPus aLs Kosmos. 
AmerikAnischer universiTÄTsbAu 1890-1940.

um 1900 wurden für die inzwischen etablierten amerika-
nischen universitäten vermehrt gesamtplanungen erstellt, 
die den geist der universität verkörpern sollten. bei die-
sen Planungen lassen sich gleichsam „unter Laborbedin-
gungen“ Transzendierungsmechanismen und die gene-
rierung von gemeinsinn untersuchen: einerseits wird die 
amerikanische universitätsgemeinschaft durch den cam-
pus klar definiert und von der umgebung getrennt, an-
dererseits zeichnet sie sich durch einen raschen ge-
nerationswechsel aus, sodass mythen und Traditionen 
schneller entstehen können. die Angehörigen einer
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amerikanischen universität verstehen sich zudem in einem hohen ma-
ße als gemeinschaft, konstituiert durch strukturierende rituale in einem 
studienalltag, für den wiederum die Architektur den rahmen bereitstellt. 
spannend ist in diesem Zusammenhang eine bauliche besonderheit der 
campusuniversität, die seit Thomas Jeffersons university of virginia ein 
fester bestandteil der Anlage zu sein scheint: die zentrale rasenfläche. mit 
blick auf diesen void der universitätsagora ist einerseits zu fragen, wie der 
freie Platz bespielt und räumlich gefasst wird, andererseits, wie hierarchi-
sierung konstituiert und ein gesellschaftsmodell in Architektur umgesetzt 
wird. da amerikanische colleges studienanfängern das gesamte Lebens-
umfeld bieten, werden sie zu einer heimat auf Zeit. die Wahrnehmung und 
bedeutungsaufladung der Architektur als heimat vollzieht sich jedoch nicht 
nur im direkten umgang mit ihr, sondern auch räumlich und zeitlich von 
den bauwerken getrennt als erinnerungsbild. Wie Architektur die erinne-
rung strukturieren kann, um trotz der räumlichen Trennung die lebenslange 
bindung der ehemaligen studenten an ihre universität zu stärken, ist ein 
wichtiger Aspekt in der debatte um unbehaustheit und heimat. obwohl 
amerikanische colleges mit moderner Technik erbaut werden, bestimmt 
der Anschein rein handwerklicher bauweisen ihr erscheinungsbild. Tech-
nik als mittel einer zeitgemäßen Transzendenzerfahrung wird negiert, was 
wiederum Aufschlüsse zum verständnis des verhältnisses von mensch 
und maschine verspricht. die Planung eines universitätscampus ermög-
licht es dem Architekten als Weltbaumeister und ingenieur, die gesamtheit 
des (universitäts-) Lebens zu gestalten und damit seinen universalitätsan-
spruch einzulösen. 

ausBLicK

in den folgenden Projektphasen ist geplant, die ergebnisse der fünf bereiche 
in zeitübergreifende diskurstraditionen einzubinden, etwa zu regionalismus 
und internationalität, Wohnlichkeit und heimat sowie in die systemkonkurrenz 
westlicher „democracity“ versus „sozialistische stadt“. dabei steht die Ana-
lyse von Technik und Technokratie als modus von Transzendenz in Architek-
tur, urbanistik und deren mediale vermittlung im Zentrum des interesses. 
Auf der basis dieser historischen untersuchungen erfolgt in einem abschlie-
ßenden schritt die untersuchung und neubewertung aktueller diskussionen 
wie das unbehagen an der architektonischen moderne, die suche nach der  „eu-
ropäischen stadt“  sowie die gesellschaftliche relevanz der denkmalpflege.
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das ForTscHriTTsVersPrecHen Von TecHniK 
und die aLTruismusBeHauPTunG der inGenieure in der 
TecHnoKraTiscHen HocHmoderne (ca. 1880 - 1970)

Zwischen 1880 und 1970 beflügelte der Glaube an den technischen 
Fortschritt einen Technikenthusiasmus, der zu einer der zentralen 
Geltungsgeschichten der Hochmoderne geriet. dieses Phänomen ist 
in hohem maße erklärungsbedürftig. in dem maße, wie das Vertrau-
en in die Fähigkeiten der Technik wuchs, soziale und kulturelle Prob-
leme lösen zu können, erfuhr Technik eine nahezu heilsgeschichtliche 
Bedeutung. diese entwicklung scheint vor allem durch eine selbst 
attestierte Gemeinwohlorientierung der ingenieure gefördert worden 
zu sein. das Projekt untersucht, wie eine weithin akzeptierte altruis-
musformel die partikularen interessen der ingenieure zu einer sta-
tuserhöhenden und gegen Kritik immunisierenden Gemeinsinnsbe-
hauptung transzendierte.

Zu den prägenden Phänomenen der „technokratischen hochmoderne“, 
die sich in etwa auf die Jahre zwischen 1880 und 1970 eingrenzen lässt, 
zählt ein szientistisch befeuertes fortschrittsversprechen von Technik. 
dieses diente auch dazu, Zukunft und Technik als ressourcen zur erfah-

       seLBsTLosiGKeiT 
aLs Gemeinsinn. 
wie es inGenieuren 
GeLanG, den ForT-
scHriTTsoPTimismus 
der ePocHe miT Ver-
TrauenswürdiGKeiT 
und FaszinaTion 
auszusTaTTen.
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die technisierte Welt entfesselten, zugleich aber 

beständig neues nicht-Wissen und neue un-

gewissheit produzierten. dabei kann er immer 

wieder beobachten, wie sich der Aufstieg des 
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interessenlagen von staat und ingenieurprofes-

sion zusammenfanden. Thomas hänseroth hat 

zahlreiche drittmittelprojekte betreut: etwa im 
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deutschland (1999-2004)“ sowie  in der dfg-for-

schergruppe „geschichte der deutschen for-

schungsgemeinschaft 1920-1970“ (2004-2008). 
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rung von Transzendenz zu erschließen. Wir können diese epoche zwar 
auf diese Weise charakterisieren, doch wissen wir noch viel zu wenig über 
die konstituierenden und stabilisierenden bedingungen, die deren einheit 
und epochencharakter begründeten. daher gilt das erkenntnisleitende in-
teresse unserer forschungen jenen konstellationen, die für die entstehung 
und das robuste beharrungsvermögen eines omnipräsenten Technikopti-
mismus sorgten, der auf der vermutung unbegrenzter steigerungsfähigkeit 
für das gemeinwohl einsetzbarer technischer mittel gründete.

die zentrale hypothese unseres forschungsprojektes ist, dass eine Al-
truismusbehauptung der ingenieure, die als hauptträger der „technokra-
tischen hochmoderne“ identifiziert werden können, den technisierten 
fortschrittsoptimismus mit einem hohen maß an vertrauenswürdigkeit 
und faszination ausstattete. über die Altruismusformel wurden parti-
kulare interessen dieser berufsgruppe zu einer statuserhöhenden und 
gegen kritik immunisierenden gemeinsinnsbehauptung transzendiert. 
Während erstens die Altruismusbehauptung für die gruppe der ingeni-
eure einen gemeinsamen bezugspunkt bildete und in diesem sinne ge-
meinsinnig war, formten technisierte fortschrittserwartungen zweitens 
einen über diese gruppe hinausgreifenden „common sense“, der den 
zu untersuchenden Zeitraum „technokratische hochmoderne“ in seiner 
gesamtheit charakterisiert. ingenieure scheinen sich drittens nicht nur 
eine innovative funktion zugewiesen, sondern ebenso, indem sie tech-
nischem handeln per se eine gemeinwohlorientierung attestierten, eine 
kurative funktion reklamiert zu haben. Leitfrage unserer untersuchungen 
ist daher, in welchem Ausmaß die von uns angenommene Altruismus-
behauptung normativ konnotierten technischen „fortschritt“ wesentlich 
gestützt und wiederholt befruchtet hat, vice versa aber auch, wie das 
technischem Wandel eingeschriebene Zukunftspathos die gemeinsinns-
behauptung der ingenieure stabilisiert und vitalisiert hat.

in dem Teilprojekt werden drei systematisch und historisch eng verwo-
bene diskursbereiche unterschieden, in denen sich selbst- und fremd-
deutungen der ingenieure sowie das fortschrittsversprechen der „tech-
nokratischen hochmoderne“  einerseits zwar aufeinander bezug neh-
mend formierten, zum anderen gleichwohl in je spezifischer form 
manifestierten. diese diskursbereiche bilden zugleich von einander ab-
grenzbare untersuchungsfelder unseres forschungsprojekts: erstens 
werden die einführung von neuen Technologien sowie der umgang mit 
denselben in den blick genommen. dabei dienen energie- und Produk-
tionstechnologien sowie die Technisierung des Alltags als beispiele. 
Zweitens werden in einem weiteren forschungsfeld konzeptionen des 
technisierten Zukunftspathos in gestalt technischer utopien untersucht. 
drittens werden schließlich die Wahrnehmung von und der umgang mit 
riskanten Technologien sowie technischen katastrophen als vermeint- 
licher kontrapunkt zu den fortschrittsversprechungen und Altruismus-
behauptungen fokussiert.

LehrsTuhL für Technik- 
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ForscHunGsinTeresse und -GeGensTand

TrAnsZendenZ und gemeinsinn in der 
TechnokrATischen hochmoderne

die gewissheit gerichteten fortschreitens der mensch-
heit vom schlechteren zum besseren zählt zu den zentra-
len signaturen der in der forschung inzwischen von ihren 
normativen und teleologischen implikationen entkernten 
„moderne“. die „technokratische hochmoderne“ als eine 
Periode derselben rekurriert auf zwei dynamisierende 
modernisierungsschübe um 1900 und in den 1960er/70er 
Jahren. damit reicht die hochmoderne, auf deutschland 
bezogen, vom kaiserreich, das inzwischen als „Wetter-
küche“ langer Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts gilt, bis 
zum Abschied von stringenter Wissenschafts- und Tech-
nikgläubigkeit sowie von technokratischen mach- und 
Planbarkeitsutopien. Letzteres vollzog sich in den staaten 
des Westens zwischen den 1960er und 1970er Jahren, 
als sich belege für technikkritische und zukunftsskepti-
sche Zeitdiagnosen verdichteten.  in den Ländern des real 
existierenden sozialismus unterlag der betriebene fort-
schrittskult zwar ebenso semantischen metamorphosen 
und schließlich einem signifikanten verlust an bindekraft, 
blieb aber bis zu deren Zusammenbruch zentrale diskursi-
ve Leitkategorie der herrschaftslegitimation und sinnwelt-
lichen Absicherung. 

obwohl die Wahrnehmung technischen Wandels durch-
aus ambivalent war, dominierte für lange Jahrzehnte ein 
technischer enthusiasmus, der die „fortschritte“ der 
Technik in das epochenbewusstsein als eindeutige fort-
schrittsbelege integrierte und zu einem erhaltungsprin-
zip der technokratischen hochmoderne wurde. im Zuge 
der verdichtung vermuteter unbegrenzter steigerungs-
fähigkeit technischer mittel zum „common sense“ der 
epoche lagerten sich an Technik Transzendenzen und ge-
meinsinnsbehauptungen an, unter denen ein auch auf das 
soziale bezug nehmendes Zukunftspathos besonders her-
vorsticht. in summa erfuhr die Technik nachgerade eine 
„heilsgeschichtliche“ bedeutungszuweisung, womit Tech-
nik als eine ressource zur erfahrung von Transzendenz 
erschlossen wurde. dabei war die hochmoderne in der 
Wahrnehmung der Zeitgenossen keineswegs eine durch 
Technik austarierte, sozial „befriedete“ epoche. im ge-
gensatz zu vorangehenden und folgenden Zeitabschnitten 
war sie gleichwohl durch ein kaum erschütterbares ver-

trauen geprägt, mit Technik auch soziale und kulturelle Pro-
bleme lediglich unter einem Zeitvorbehalt lösen zu können. 
damit empfing technisches handeln zugleich sinn von der 
Zukunft, womit letztere als Transzendenzressource verfüg-
bar gemacht wurde.

diese Phänomene sind in hohem maße erklärungsbedürf-
tig, auch insofern, als im abgelaufenen Jahrhundert inge-
nieure und Wissenschaftler in bis dahin nicht für möglich 
gehaltener Weise ebenso das destruktive Potential von 
Technik ausbauten und der bis in die 1960er Jahre ob-
waltende robuste Technikoptimismus nicht zuletzt zwei 
technisierte Weltkriege überdauerte. daher gilt das er-
kenntnisleitende interesse des Teilprojekts wesentlichen 
ressourcen von heraufführung, stabilisierung und behar-
rungsvermögen des szientistisch befeuerten fortschritts-
versprechens von Technik als Transzendenz technischen 
handelns in der hochmoderne. Zentrale These ist, dass 
insbesondere die Altruismusbehauptung der gruppe der 
ingenieure den technisierten fortschrittsoptimismus mit 
einem hohen maß an vertrauenswürdigkeit und faszinati-
on ausgestattet hat. es ist historisch und systematisch der 
frage nachzugehen, wie es dieser selbstbeschreibung der 
ingenieure gelang, gemeinsinnig zu werden, also Akzep-
tanz bis hin zu gesellschaftlicher selbstverständlichkeit zu 
erzeugen und welche modi und vorstellungen von Trans-
zendenz in diesem Prozess generiert wurden und ihn zu-
gleich beförderten. unser erkenntnisinteresse rekurriert 
auf das wechselwirkende stabilisierungsverhältnis von 
technisiertem fortschrittsoptimismus und Altruismusbe-
hauptung der ingenieure. diese Perspektive birgt erklä-
rungskraft zur beantwortung zentraler fragen zur hoch-
moderne: Wie konnte die Transzendenz technischen han-
delns in säkularisierte heilserwartungen im konnex mit 
der Altruismusbehauptung der Akteure schließlich eine 
solche Wirkmacht entfalten, dass negative folgen techni-
schen Wandels als lediglich temporäre begleiterscheinung 
und unvermeidlich im sinne eines dem technischen fort-
schritt „Tribut zollen“ wahrgenommen wurden? Weshalb 
geriet nicht die scheinbar auf dauer gestellte implementa-
tion neuer Technik mit ihren tief greifenden gesellschafts-
formenden herausforderungen unter Legitimationsdruck, 
sondern im gegensatz dazu refugien der fortexistenz 
traditioneller Technik oder bereiche mit eher gering aus-
geprägter technischer veränderungsdynamik? Was führte 
schließlich zum Zusammenbruch des technisierten fort-
schrittsversprechens? 
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über die Analyse von einstellungen, Werten, normen und 
Leitbildern sowohl aus der ingenieurs- als auch der nut-
zerperspektive will das Projekt die genese, verstetigung 
und wiederholte stabilisierung der Technisierung von fort-
schrittserwartungen im kraftfeld von Transzendenz und 
gemeinsinn in den blick nehmen. die konzeptualisierung 
des Projekts soll es dabei erlauben, chancen und vorteile 
diachroner und synchroner herangehensweisen zu verei-
nigen. im rahmen synchroner studien werden die kon-
stellationen der jeweiligen Periode in der mikroperspektive
analysiert, die diachrone gesamtperspektive leitet makro-
historische Problemstellungen aus einer längeren chrono-

logie her. dazu konzentrieren sich die untersuchungen 
auf drei eng miteinander verbundene diskursbereiche, die 
gleichwohl voneinander abzugrenzen sind: die einführung 
neuer Technologien, die konzeption technischer utopien 
und die verarbeitung technischer katastrophen.   

neue TechnoLogien

erster und naheliegender ort für betrachtungen, wie die 
Altruismusbehauptung normativ konnotierten technischen 
„fortschritt“ wesentlich gestützt hat, sind an die durch-
setzung neuer Technologien geheftete bedeutungszu-
schreibungen und hoffnungsüberschüsse. hier lässt sich 
eruieren, wie das technischem Wandel eingeschriebene 
Zukunftspathos die gemeinsinnsbehauptung der ingeni-
eure stabilisiert und vitalisiert hat. Technik tritt im ergebnis 
von kulturell überformten gesellschaftlichen Aushandlungs-
prozessen ins Leben der menschen. unter der Annahme, 
dass die durchsetzung neuer Technik oft von Zukunfts-
verheißungen der heilung gesellschaftlicher und kulturel-
ler Problemlagen wesentlich befördert wurde, sollen daher 
diskurse und Praktiken der durchsetzung neuer Technik 
analysiert werden.

mit energie-, Alltags- und Produktionstechniken werden 
dabei zentrale technische signaturen der hochmoderne 
untersucht, die besonders stark mit hoffnungsüberschüs-
sen aufgeladen waren und den status materieller symbol-
systeme des reklamierten Altruismus erhielten. Zu vermu-
ten ist, dass ein element der Altruismusbehauptung auf 
die in deutschland seit der industriellen revolution in Po-
litik und gesellschaft nachgerade permanent geführten 
technisch-industriellen rückstandsdebatten rekurrierte, 
die lediglich sich wandelnde räumliche bezüge aufwiesen. 
Zunächst war großbritannien die Projektionsfläche, so-
dann wurde nach dem ersten Weltkrieg ein rückstand ge-
genüber den siegermächten ausgemacht und die „ameri-
kanische gefahr“ beschworen. diese wurde während des 
nationalsozialismus weiter bemüht, bis sie schließlich 
in der Zeit des Wirtschaftswunders als „technologische 
Lücke“ für furore sorgte. im östlichen Teil deutschlands 
galt es derweil, die bundesrepublik zu überholen, womit 
das rückstandssyndrom der ddr eine Projektionsfläche 
erhalten hatte. 

Zu fragen ist insbesondere nach diskursiven mustern und 
repräsentationsformen der Altruismusbehauptung. Welche 

Lenin und die elektrifizierung – kommunismus, das ist sowjetmacht 

plus elektrifizierung, Plakat von shass-kobelev, 1925 
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technischen „fortschritte“ dienten jeweils in besonderem 
umfang als referenzgrößen und Projektionsflächen der 
gemeinsinnsbehauptung? ist ein Zusammenhang der kon-
struktion von Altruismusbehauptungen mit technischen 
Leitbildern nachweisbar?  in welchem Ausmaß haben an 
neue Technik geheftete Altruismuszuschreibungen der 
ingenieure den Aufbau von vertrauen in die möglichkeit 
genereller kalkulierbarkeit und damit technokratischer ge-
staltung lebensweltlicher bereiche und Prozesse genährt? 
hatte dies Auswirkungen auf konjunkturen sozial-politi-
scher Planungen, die sich vornehmlich im ordnungsdis-
positiv des social engineering manifestierten?

Technische uToPien

die hochmoderne war wesentlich durch technische uto-
pien und die idee einer durch neue Technik heraufzufüh-
renden besseren Welt geprägt. dies gilt in besonderem 
Ausmaß für sowohl im historischen materialismus wur-
zelnde sozialutopien marxistischer Provenienz als auch 
die besonders in den 1950er und 1960er Jahren entwor-
fenen modernisierungstheorien, die zwar keineswegs 
gleich, sehr wohl aber vergleichbar technisch pointiert 
waren. insofern gibt es gute gründe, von einer „Techni-
sierung“ der Zukunftsvorstellungen auszugehen. Zudem 
scheinen in technischen Zukunftsvorstellungen Technik- 
und Wissenschaftsgläubigkeit eine enge Liaison einge-
gangen zu sein. Allein die semantik der im ausgehenden 
19. Jahrhundert aufkommenden science fiction verweist 
auf die bedeutung des szientismus der hochmoderne 

für die konstruktion wirkungsmächtiger technisierter 
Zukunftsvorstellungen. dies leitet auf die These, dass von 
der Autorität der Wissenschaft, namentlich ihrem objek-
tivitäts- und gewissheitsversprechen, gestützte techni-
sche utopien Altruismusbehauptung und Wissenschafts-
rhetorik in einer Weise zusammenführten, die für den 
Aufbau von vertrauen in und die Legitimation von techni-
sierten Zukunftsvorstellungen sorgten. unsere hypothese 
ist, dass die Wirkmacht des fortschrittsversprechens von 
Technik in der hochmoderne im konnex mit der es stüt-
zenden Altruismusbehauptung der ingenieure instruktiv in 
technischen utopien aufzusuchen sein wird. dies verbin-
det sich wiederum mit der Annahme, dass aus kollektiven 
Zukunftsvorstellungen und -hoffnungen zwar wenig über 
spätere Wirklichkeiten zu erfahren, gleichwohl profundes 
Wissen über vergangenheit und gegenwart, namentlich 
auch kollektive Zukunftshoffnungen und -ängste, zur Zeit 
der generierung der utopie zu schöpfen ist – waren und 
sind doch technikbasierte Zukunftsvorstellungen ein be-
deutsames medium gesellschaftlicher Technikdiskurse 
und dabei vorgenommener bedeutungszuschreibungen. 

Wie und in welchem Ausmaß trugen Altruismusbehaup-
tungen zur generierung wirkungsmächtiger technischer 
Zukunftsvorstellungen bei? An welche Leitbilder knüpften 
technische utopien bevorzugt an und inwieweit nahmen 
sie bezug auf Altruismusbehauptungen zeitspezifischer 
Technologien? Welche formen des „fortschritts“, insbe-
sondere welche heilserwartungen, verheißungen, bilder 
und vorstellungswelten, transportierten die vom Altruis-
mus gestützten Zukunftserwartungen? gegen welche 
Ängste wurden utopien jeweils mobilisiert, an welche 
hoffnungen knüpften sie an?

riskAnTe Techniken und 
Technische kATAsTroPhen

sowohl die an bereits implementierte Techniken geknüpf-
ten fortschrittserwartungen als auch technische utopien 
produzieren oft zugleich ihre negativen inversionen. diese 
speisten sich ebenso aus dem umgangswissen mit ris-
kanten Techniken in der Zeit wie aus der rekursiven be-
fürchtung, gerade durch die verwirklichung von utopien 
könnten erwartete Triumphe in negative folgen oder gar 
hybris umschlagen. vornehmlich über technische unfälle 
und technische katastrophen nahmen die sich entfalten-
den industriegesellschaften in der hochmoderne wahr, 

futuristic air travel, Zeichnung von harry grant dart, 1900/10.
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dass Technik im vergleich zur vormoderne keineswegs geringere, sondern 
weitaus umfangreichere gestaltungsprobleme hervorrief. daher ist zu fragen, 
weshalb Technikoptimismus und Altruismusbehauptung offenkundig geraume 
Zeit von der alltäglichen erfahrung nicht funktionierender oder unfälle und ka-
tastrophen auslösender Technik kaum ernsthaft konterkariert worden zu sein 
scheinen. unter der Prämisse, dass diskurse über die sicherheit von Technik 
relationale diskurse sind, die stets in Wechselwirkung mit anderen soziokultu-
rellen Wertdebatten stehen, gilt es daher mittels der Analyse von Wahrneh-
mung und verarbeitung versagender Technik die frage zu beantworten, auf 
welche Weise diese über lange Jahrzehnte nicht als kontrapunkt zum fort-
schrittsversprechen zu wirken vermochte.

in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts setzte sowohl das reden 
über technisch verursachte risiken als auch die etablierung von regulie-
rungsmustern vor- und nachsorgender orientierung für riskante Techniken 
ein. über diese diskurse und Praktiken erfolgte wesentlich die konstruktion 
der die hochmoderne prägenden Auffassungen von risiko und sicherheit 
sowie die Perzeption und regulierung von (un-)sicherheitsproblemen, un-
fällen und katastrophen. dabei war schon die einstufung versagender Tech-
nik als „unfall“ oder „katastrophe“ ein Akt sozialer Zuschreibung. die sol-
cherart konstituierten orientierungs- und handlungstableaus begründeten 
Pfadabhängigkeiten und wirkten weit in das 20. Jahrhundert hinein.

es sollen daher Wahrnehmungs-, deutungs- und regulierungsroutinen so-
wie strukturen des sicherheits- und konfliktmanagements einschließlich 
der interessenkonstellationen bei den beteiligten Akteursgruppen betrach-
tet werden. dabei geht es sowohl um die organisation von expertise durch 
den staat, die ein signifikantes charakteristikum von Wissensgesellschaften 
darstellt, als auch um das unhintergehbare Problem von expertenkulturen, 
entscheidungen unter den bedingungen unvollständigen Wissens treffen 
zu müssen. hier ist die frage zu stellen, welche rolle die Altruismusbehaup-
tung bei jener sozialen konstruktionsleistung spielte, die ingenieure zugleich 
zu konkurrenzlosen experten in technischen sicherheitsdingen, also de facto 
in eigener sache, werden ließ.

Wie reagierten ingenieure auf irritationen, die, von einer breiten Öffentlich-
keit wahrgenommene, versagende Technik hervorrief? Was bedeutete das 
versagen „normengerecht“ konstruierter Technik für die von ingenieuren 
zur Legitimation ihres insistierens auf Wertneutralität und „sachzwängen“ 
reklamierte „normative kraft des faktischen“? ist bereits für die hochmo-
derne nachweisbar, wie sich ein Paradigmenwechsel im denken über (un-)
sicherheit anbahnte, indem vermeintlich mit den methoden moderner Wis-
senschaft zu erlangende gewissheiten in wissenschaftlich beschreibbare 
risiken verwandelt wurden? reagierten ingenieure auf die erosion des ge-
wissheitsversprechens von Wissenschaft in Teilen der gesellschaft, ein-
schließlich ihrer eigenen gruppe, mit einem semantischen umbau ihrer 
Legitimationsdiskurse?
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„Wüstenschiff“, Autor unbekannt (1932) foto: deutsches bundesarchiv, bild 102-13577

KonsTruKTionen Von Transzendenz und Gemeinsinn 
in TecHniK und THeoLoGie 

das Teilprojekt untersucht, wie moderne Technik im Prozess ihrer ge-
sellschaftlichen umsetzung auf die Bewältigung von unverfügbarkei-
ten verweist und wie umgekehrt die Theologie in ihren entwürfen von 
Transzendenz direkt oder indirekt auf die technische moderne reagiert. 
das Teilprojekt untersucht hierzu drei Technikdiskurse des 20. Jahr-
hunderts unter der Leitfrage, wie solche Transzendenzen zur Herstel-
lung von Gemeinsinn in anspruch genommen werden.

das Projekt geht davon aus, dass Technik und Theologie über Transzendenz-
behauptungen um die deutungshoheit über Weltbilder und ihre handlungslei-
tenden Potenzen, also um den gemeinsinn, konkurrieren. gerade darin zeigt 
sich jedoch zugleich der gemeinsame horizont abendländischer Technik und 
Theologie als Arbeit am unverfügbaren. besonders sichtbar werden Transzen-
denzkonstruktionen genau dann, wenn durch die Technik die grenze zwischen 
dem verfügbaren und dem unverfügbaren verschoben wird. denn dies hat 
folgen sowohl für die soziale ordnung als auch für den ort des menschen in 
dieser ordnung. daher sind inhalte und formen von Transzendenzbezügen 
sowie ihr verhältnis zum gemeinsinn und zum individuum zu bestimmen.  

       icH LeBe aLLer-
dinGs der FesTen 
üBerzeuGunG, dass 
dem reicHe cHrisTi 
die erFindunG der 
damPFwaGen und 
scHienenBaHnen 
eine weiT Bedeu-
Tendere PosiTiVe 
FÖrderunG GeLeis-
TeT HaT aLs die 
ausKLüGeLunG der 
doGmen Von nicäa 
und cHaLcedon.“ 
ricHard roTHe, THeoLoGe (1799-1867)
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ProF. dr. 
cHrisTian scHwarKe

das Teilprojekt analysiert drei paradigmatische Technikdiskurse im 20. Jahr-
hundert: industrietechnik, kerntechnik und biotechnik. Zunächst geht es 
um die durch die sogenannte Zweite industrialisierung hervorgerufene de-
batte um die soziale und kulturelle bedeutung der Technik in den 1920er 
und 1930er Jahren. sie bestimmte seither die Technikwahrnehmung weiter 
kreise des christentums unter dem verdacht, dass die technische verfüg-
barmachung von mensch und Welt die Technik selbst unverfügbar macht, 
während sie die unverfügbarkeit des heiligen verletzt. die beiden anderen 
bereiche behandeln die debatten um die kerntechnik und die biotechnik. 
diese Techniken gelten als die eroberungen des unverfügbaren schlechthin. 

in der Zusammenschau dieser gebiete, die historisch wie systematisch be-
trachtet die schnittpunkte des Technikdiskurses im 20. Jahrhundert darstel-
len, wird sich ein umfassendes und differenziertes bild der beziehung von 
Transzendenz und gemeinsinn in Technik und Theologie ergeben. Ziel des 
Teilprojekts ist es, die wechselseitigen Transformationsprozesse zu erschlie-
ßen, die Technik und religion als bleibend aufeinander bezogene deutungs-
horizonte der moderne erweisen.

sTand der ForscHunG

gegenüber den bisherigen Arbeiten, die die Technik im Allgemeinen zum Aus-
gangspunkt nehmen, sollen im Projekt konkrete Techniken im medium der 
diskurse über sie untersucht werden.

dass Technik nicht wertfrei ist, ist in der forschung entgegen der älteren de-
batte inzwischen konsens. neu ist jedoch gegenwärtig der umgekehrte Zug, 
der das verbleiben der Technik in rein immanenten bezügen einklagt und da-
mit in der Tradition kulturkritischer untersuchungen des 20. Jahrhunderts 
steht. das beantragte Projekt geht demgegenüber davon aus, dass Transzen-
denzbezüge fester bestandteil abendländischer Technik sind und dass vor aller 
ideologiekritik deren form und funktion genau zu beschreiben sind. derartige 
Transzendenzbezüge sind dabei nicht allein in christlichen motiven zu finden. 
mit blick auf kulturelle Transzendenzen wird im Teilprojekt eine sammlung von 
bildmaterial angelegt und analysiert. damit wird in gewisser hinsicht neuland 
betreten, da bis auf wenige Ausnahmen eine solche fokussierung auf bilder 
in der Theologie noch nicht geschehen ist, obschon es theologische untersu-
chungen zu bildern gibt. eine systematische erschließung des Themas exis-
tiert ebenfalls noch nicht. die frage der Transzendenzbezüge der Technik wird 
in den einschlägigen disziplinen kaum beachtet. Allerdings liegen in der Tech-
nikgeschichte erste Ansätze und Analysen vor, die sich aus historischer Per-
spektive dem verhältnis von Technik und religion nähern. Weiterhin wurden 
vereinzelt in sehr ideologiekritischer Weise die religiösen bezüge von Technik 
untersucht. Während es inzwischen eine umfangreiche Literatur zum verhält-
nis naturwissenschaft und Theologie gibt, steht die forschung zur Technik 
aus theologischer Perspektive noch am Anfang. insgesamt gilt für die Theolo-
gie des 20. Jahrhunderts, dass die geringe beschäftigung mit dem Thema, 
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die sich in einer äußerst schmalen monographiendichte wi-
derspiegelt, in einem eklatanten missverhältnis zur bedeu-
tung der Technik steht. dies gilt zumindest für Arbeiten, 
die sich nicht konkreten ethischen fragen zuwenden.

die drei oben genannten forschungsbereiche des Teilpro-
jektes sind unterschiedlich gründlich erforscht worden. 
Zur theologischen Technikdiskussion in den 1920er Jah-
ren gibt es keine Arbeiten. die nach wie vor einschlägigen 
forschungen zur Theologie in der Weimarer republik ori-
entieren sich an der politischen frage nach dem verhältnis 
der kirchen zur Weimarer republik. Aus technikhistori-
scher Perspektive gibt es jedoch Arbeiten, die den größe-
ren Zusammenhang des verhältnisses von Technik und 
kultur thematisieren. Theologisch etwas besser erschlos-

sen ist die diskussion um die kerntechnik in den 1950er 
bis 1980er Jahren. die wenigen Arbeiten kreisen auch 
hier um fragen der politischen ethik. dennoch bieten sie 
materialaufarbeitungen der Quellen, die zu analysieren 
sind. die diskussion um die biotechnik ist von beginn an 
durch eine gleichzeitige historiographische beobachtung 
geprägt gewesen. Auch wurden wiederholt sammlungen 
und darstellungen theologischer Argumentationen ver-
öffentlicht. Aber dies geschah bis heute nicht durch die 
Analyse einzelner diskurse, sondern als Teil einer theologi-
schen standortbestimmung.

das Teilprojekt bearbeitet die frage nach Transzendenz 
und gemeinsinn  exemplarisch am beispiel zweier bestim-
mender faktoren moderner gesellschaften und möchte 
einerseits einen beitrag leisten zur empirisch-historischen 
Aufklärung des Zusammenhangs der Leitbegriffe „Trans-
zendenz“ und „gemeinsinn“ und andererseits zum um-
fang und zur Tragweite des begriffs und der gehalte des
Transzendenten in der modernen gesellschaft. binnen-
theologisch versteht sich dies als beitrag zur Theologie-
geschichte des 20. Jahrhunderts und zur systematisch- 
theologischen Technikreflexion im interesse ethischen 
erkenntnisgewinns. da es sowohl im bereich der Technik 
als auch in der Theologie stets eine rege transatlantische 
Aufmerksamkeit gegeben hat, dies in der Theologie je-
doch noch sehr wenig  erforscht ist, wird durch einen 
vergleich mit den usA zugleich ein beitrag zur „transat-
lantischen religionsgeschichte“ angestrebt.

ForscHunGsPersPeKTiVen

1. formen des TrAnsZendenTen

in der selbstwahrnehmung weiter Teile der Theologie 
wie der öffentlichen Wahrnehmung verhalten sich Tech-
nik und christentum antithetisch zueinander. das hat sei-
nen grund darin, dass bislang kein ort identifiziert und 
akzeptiert wurde, an dem und von dem aus sich Tech-
niken und die religiösen Traditionen des Abendlandes in 
ihren gemeinsamen bezügen verstehen lassen. ein plau-
sibler deutungsbezug ist aber selbst nicht binnentheo-
logisch, sondern nur durch eine kulturwissenschaftliche 
Perspektive zu gewinnen.

Zunächst müssen deshalb die Transzendenzbezüge in 
Technik und Theologie in den jeweiligen diskursen cha-

Pierre brauchli: babylon heute (1979) Quelle: Treffpunkt ru 9/10. 
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rakterisiert werden. entsprechend der Leitunterscheidung 
„verfügbar“/„unverfügbar“ geht es sowohl um im enge-
ren sinne religiöse bzw. christliche motive als auch z. b. 
um verweise auf die geschichte, die natur oder den ge-
meinsinn selbst, wenn sie als Transzendenzbehauptungen 
verwendet werden.

dabei sind u.a. folgende fragen forschungsleitend: 
Welche inhalte, motive, bezüge und kontexte des Trans-
zendenten werden jeweils aufgerufen? in welchem ver-
hältnis stehen die Transzendenzbezüge zur jeweiligen 
Technik? Was bestimmt die Wahl bestimmter bezüge? 
Werden sie von der Technik oder der Theologie in die 
debatte eingebracht? Wie gezielt werden sie namhaft 
gemacht? Lassen Technik und Theologie gerade in ihren 
Transzendenzbezügen gemeinsame Wurzeln bzw. Zie-
le erkennen? erlaubt das material die bildung von Typen 
bzw. kategorien der Transzendenzbezüge? Lassen sich 
dabei kulturwissenschaftliche (z. b. religionssoziologi-
sche) und klassisch-theologische kategorien fruchtbar 
aufeinander beziehen?

2. Technisierung und soZiALe ordnung

dieser fragenkomplex konzentriert sich auf jene momen-
te im verhältnis von Technik und gesellschaft, in denen 
der umgang mit Transformationsprozessen des Transzen-
denten in Technik und Theologie im blick auf die soziale 
ordnung sichtbar wird.

Jede soziale ordnung impliziert ein verständnis davon, 
was man tun soll und was nicht: das ethos. dieses wiede-
rum beruht auf einem Wissen darum, was man tun kann 
und was nicht. verändern sich die rahmenbedingungen 
dessen, was machbar ist, muss dies in die soziale ord-
nung integriert werden. Technik verändert diese rahmen-
bedingungen. sie macht vordem unverfügbares verfügbar. 
das hat sowohl folgen für die soziale ordnung als auch 
soziale folgen für die menschen. genau darauf reagieren 
öffentliche Technikkontroversen im Allgemeinen und 
kirchlich-theologische stellungnahmen im besonderen. 

die an Technikdiskursen beteiligten sowohl in der Tech-
nik als auch in der Theologie haben die Technik im 20. 
Jahrhundert weitgehend als säkularisierend wahrgenom-
men. unter diesem blickwinkel gewannen die Transzen-
denzbezüge ihre diskursive funktion im blick auf die ge-

staltung des gemeinsinns. die These lautet hier, dass 
die inanspruchnahme von Transzendenz die wahrge-
nommenen, technikinduzierten säkularisierungsschübe 
auffangen soll. dies geschieht jedoch auf sehr unter-
schiedliche Weise. so machen technikkritische Theo-
logien in einer Antithese zur Technik traditionale Trans-
zendenzen geltend, um der Technik die Legitimation zu 
entziehen. diese form des umgangs wird öffentlich 
am stärksten  wahrgenommen und gilt im 20. Jahrhun-
dert als grundform theologischer Technikbeurteilung.

daneben ist aber ein anderer effekt zu untersuchen: 
sobald es einer Technik gelingt, den gemeinsinn zu er-
obern, muss die Theologie ihre Transzendenzbehauptung 
modifizieren. gerade weil die abendländische Technik in 
der regel ursprünglich christliche Ziele partiell realisiert, 
verweist die Theologie auf eben diese Partikularität und 
hebt das bleibend Transzendente hervor. dabei aber wird 
der bereich des religiös Transzendenten (im gegenzug 
zur immanenten verfügbarkeit) stets weiter in die Trans-
zendenz verschoben.

Aber auch die Technik muss säkularisierungsschübe 
auffangen. nur kann sie dies im falle ihres erfolgs unter 
verwendung der Transzendenzbehauptungen positiv 
wenden, indem sie gleichsam eine Aufhebung behaup-
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tet: der blitzableiter bringt tatsächlich (wenn auch nur 
irdisches) heil in einem elementaren sinne. der Preis ist 
jedoch die entzauberung des Wetters.

in vielen fällen kreist der gesellschaftliche Technikdiskurs 
dabei um die frage, ob neue Techniken (oder die Technik 
überhaupt) und der damit einhergehende Wechsel zum 
verfügbaren den gemeinsinn der gesellschaft befördern 
oder ihn nicht vielmehr untergraben. daher spielen die 
Transzendenzbehauptungen als streit um die frage, wo die 
grenze zum unverfügbaren verläuft oder verlaufen soll, ei-
ne bedeutende rolle im ringen um den gemeinsinn. da-
raus ergeben sich fragen: Welche Qualitäten benötigen 
Transzendenzbehauptungen, um erfolgreich gemeinsinn 
zu mobilisieren? Auf welche gemeinsinnsressourcen muss 
der jeweilige Transzendenzbezug dabei rekurrieren? Wel-
che Anleihen werden bei der jeweiligen „Zivilreligion“ einer 
gesellschaft gemacht? Welchen erfolg haben diskursive 
strategien in Abhängigkeit davon, ob sie Transzendenzen in 
übereinstimmung oder im gegensatz zum common sense 
einer gesellschaft in Anspruch nehmen? 

3. Technik und AnThroPoLogie

Weil es in Technikdiskursen zwar meist vorrangig um die 
sozialen folgen der Technik geht, diese jedoch im blick 
auf den einzelnen menschen relevant und thematisiert 
werden, müssen auch die anthropologischen dimensionen 
analysiert werden. die im spannungsfeld von Transzen-
denz und gemeinsinn zentrale frage nach der grenze zwi-
schen machbarkeit und unverfügbarkeit stellt sich jeweils 
konkret als die frage danach, für wen irgendetwas verfüg-
bar ist. dies hat zwar zum einen wiederum eine soziale 
komponente, soweit es um die verfügungsmacht und ent-
scheidungsbefugnisse über Techniken geht. insofern wird 
das verhältnis der menschen untereinander thematisiert. 
Zum anderen aber – und das lässt sich in allen Technikdis-
kursen des 20. Jahrhunderts nachweisen – geht es um das 
verhältnis des einzelnen menschen zur Technik. hierzu ge-
hören u. a. diskurse über die in charlie chaplins „modern 
Times“ ikonisch verdichtete ohnmacht des menschen ge-
genüber der maschine oder fragen nach dem interface 
zwischen mensch und computer. 

Zum einen soll unabhängig von religiösen vereinnahmun-
gen herausgearbeitet werden, wie der im 20. Jahrhundert 
technisch induzierte disput über das angemessene men-

schenbild von der inanspruchnahme und der konstruktion 
von Transzendenzen abhängt. Zum anderen lässt sich am 
menschenbild die These der letztlich gemeinsamen bezug-
nahmen von Technik und Theologie auf Transzendenz und 
gemeinsinn prüfen. damit wird zugleich ein theologischer 
beitrag zu einer veränderten Wahrnehmung des verhältnis-
ses des menschen zum Transzendenten angestrebt, derdie 
gegenwärtigen ethischen debatten bestimmt.

Zwar war die Wahrnehmung der Technik um die Wende 
zum 20. Jahrhundert durch die „soziale frage“ bestimmt, 
aber zumindest die deutsche Theologie konnte diese fra-
gen zunächst nicht anders als im blick auf das individuum 
bearbeiten. Aber auch die Technik macht den menschen 
nicht nur zum Adressaten, sondern auch zum Thema ihrer 
Transzendenzbehauptungen, wie es bis in die gegenwart 
an der Werbung für technische erzeugnisse oder Anlagen 
ablesbar ist.

Zu fragen ist deshalb: Welche menschenbilder prägen 
dabei jeweils das bild der Technik und die inanspruchnah-

doppelhelix foto: michael dunning
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me von Transzendenz? Welche wechselseitigen einflüsse zwischen mensch 
und Technik werden jeweils namhaft gemacht? Wie wird das Problem der 
subjektqualität des menschen im verhältnis zur „macht der Technik“ the-
matisiert? Was geschieht schließlich, wenn die grenze zwischen mensch 
und maschine selbst fragwürdig bzw. durchlässig wird?

THemaTiscHe scHwerPunKTe: 
indusTrieTecHniK, KernTecHniK und BioTecHniK

unter diesen forschungsperspektiven sollen im Projekt insgesamt drei ex-
emplarische Techniken untersucht werden. dabei geht es um bereiche, die 
paradigmatisch technische grenzverschiebungen vom unverfügbaren zum 
verfügbaren (und die damit verbundene freisetzung neuer unverfügbarkei-
ten) mit sich brachten. in einem ersten bereich wird es um die durch die so 
genannte zweite industrialisierung induzierte und im Wesentlichen als ma-
schinell wahrgenommenen veränderungen gehen, die in den 1920er und 
frühen 1930er Jahren in deutschland und den usA diskutiert wurden. die 
damals in deutschland seitens der Theologie überwiegend kritisch beur-
teilte entwicklung prägte die Technikwahrnehmung der protestantischen 
Theologie bis in die gegenwart nachhaltig, sodass sich alle folgenden Tech-
nikdiskurse in der Theologie als funktion dieser anfänglichen konstellation 
erweisen. die beiden weiteren bereiche widmen sich den beiden Aspekten, 
die im 20. Jahrhunderts immer wieder als die technischen eroberungen des 
unverfügbaren schlechthin wahrgenommen wurden: der vorstoß in den 
„kern der materie“ und in den „kern des Lebens“.

Alle drei Techniken sollen jeweils im blick auf deutschland und exempla-
risch auf die usA bearbeitet werden. die in mancher hinsicht ähnliche 
entwicklung in beiden Ländern (relativ späte, aber sehr rasche industriali-
sierung ab 1870) bei einer gleichzeitig sehr verschiedenen religiösen und 
kulturellen situation verspricht wichtige Aufschlüsse über das verhältnis 
von möglicherweise technikimmanenten faktoren einerseits und kultureller 
Partikularität andererseits. der vergleichende blick auf deutschland und die 
vereinigten staaten erweist sich als schärfend, weil man daran die in allen 
Technikdebatten zentrale frage bearbeiten kann, ob sich Transzendenzbe-
hauptungen unterscheiden je nachdem, ob sie in einem eher technophilen 
oder einem eher technophoben gesellschaftlichen kontext stehen. Auch die 
Zusammenhänge zwischen der haltung zur Technik und der Position zum 
gemeinwesen können sich mit einem blick auf die vereinigten staaten un-
ter verschiedenen bedingungen betrachten lassen. so verbindet sich eine 
technikkritische haltung in der Weimarer republik mit der kritik an der 
demokratie, während sie zur gleichen Zeit in den usA gerade mit einem 
Plädoyer für die demokratie einhergeht.

in der Zusammenschau dieser drei gebiete soll sich ein umfassendes und 
gleichzeitig differenziertes bild der beziehung von Transzendenz und ge-
meinsinn in Technik und Theologie des 20. Jahrhunderts ergeben. 
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Transzendenz und Gemeinsinn 
in PriVaTen LeBensFormen

szene aus dem spielfilm „die Legende von Paul und Paula” 

foto: defA-stiftung/manfred damm, 1977

Private Lebensformen unterliegen 
einem starken wandel. einerseits 
werden ehe- und Familienbezie-
hungen vielfältiger und gleichzeitig 
instabiler. andererseits bleibt die 
Familie zentrale Quelle der Gemein-
schaftswerte. Beziehungspartner 
sind füreinander da, eltern für ihre 
Kinder und umgekehrt. die kultu-
rellen Voraussetzungen, welche die 
umbrüche begleiten, sind bislang 
jedoch kaum untersucht. daher be-
fasst sich das Teilprojekt mit den 
Bedingungen und ressourcen, die 
Paar- und eltern-Kind-Beziehungen 
dauerhaft und stabil halten können. 
Hat die Liebe religion als Legiti-
mation abgelöst? und wie kann 
Familie unter den veränderten Be-
dingungen gelingen? 

Wir sind Zeugen eines tief greifenden 
umbruchs privater Lebensformen, der 
sich sowohl auf den beziehungsalltag 
erstreckt, als auch in einer wachsen-
den vielfalt der beziehungsformen und 
deren zunehmender instabilität nie-
derschlägt. dieser befund wirft im 
doppelten sinne fragen des sozialen Zu-
sammenhalts auf: das individuum steht 
vor der frage, inwieweit und unter wel-
chen bedingungen es seine beziehun-
gen noch stabil und dauerhaft gestalten 
kann. für die gesellschaft als ganzes 
hat ehe und familie indes ein hohes in-
tegrations- und unterstützungspotenzial, 
welches sich auch durch einen expan-
dierenden Wohlfahrtsstaat kaum erset-
zen lässt. umfänglich erforscht wird 
dieser Wandel auf der sozialstrukturel-
len ebene. Auch liegen zahlreiche stu-
dien zum veränderten beziehungsalltag 
vor. im wissenschaftlichen fokus unter-
belichtet jedoch ist die frage nach den 
kulturellen grundlagen dieser Wand-
lungsprozesse. Allenfalls ist vage von 
einem Werteverfall oder einer Auflö-
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sung der institution ehe und familie in eine auf eigennutz ausgerichtete 
vertragsgemeinschaft die rede. inwieweit sich jedoch familienleitbilder, 
erziehungsnormen und erziehungswerte gewandelt haben, ist bislang nicht 
systematisch gegenstand der Analyse. Auch fehlt kontinuierliche forschung 
dazu, ob und inwieweit instabile Paarbeziehungen auch die bindung und 
stabilität des eltern-kind-verhältnisses gefährden. 

WAs gibT der fAmiLie noch ihren sinn?

vor diesem hintergrund befasst sich das Teilprojekt mit den kulturellen voraus-
setzungen, bedingungen und ressourcen für die stabilität und kontinuität der 
sozialen ordnung privater Lebensformen. im fokus stehen sowohl die Paar-, 
als auch die eltern-kind-beziehung, die als kern der familie angesehen wird. 
Welche verschiebungen der kulturellen Leitideen gehen mit den gesellschaft-
lichen umbrüchen einher? hat die vorstellung der romantischen Liebe im 21. 
Jahrhundert die religiös fundierten familienideale abgelöst? Wie werden diese 
veränderungen von den subjekten rezipiert, angeeignet und umgesetzt? 

Transzendenz und gemeinsinn bilden dabei die beiden zentralen blickachsen, 
aus denen das Teilprojekt betrachten will, wie die subjekte ihre persönlichen 
beziehungen in der gegenwart soziomoralisch fundieren und deren kontinu-
ität sichern. Ausgehend von den brüchig gewordenen religiösen Legitima-
tionsmustern sollen verfügbare – entweder weiter bestehende oder neu 
generierte – kulturelle muster, figuren und Praktiken aufgezeigt werden, die 
den privaten Lebensformen sinn und geltung vermitteln. 

die boTschAfT der LiebesfiLme

diese werden in den kulturellen Zuschreibungen vielfach als prototypische 
institution des gemeinsinns aufgefasst. Zu fragen ist, ob diese diskurse 
weiterhin bestand haben und welche gestalt sie unter den bedingungen 
annehmen, die beziehungsformen zunehmend pluralisieren und gleichzeitig 
instabil machen. das Teilprojekt wird diesen fragen mithilfe einer wissensso-
ziologischen diskursanalyse nachgehen, die sowohl populäre ratgeber und 
sachbücher zu ehe und familie, dokumente politischer debatten, gerichts-
urteile und wissenschaftliche schriften als auch audiovisuelle materialien, 
wie etwa populäre fernsehserien und spielfilme, einbeziehen wird. Welche 
kulturellen deutungsmuster von ehe und familie werden dort vermittelt?
in einem weiteren schritt wird das Teilprojekt die an diese Leitbilder gekop-
pelten rezeptions-, Aneignungs- und handlungsmuster der subjekte erfor-
schen. dafür sind gruppendiskussionen geplant, wobei milieu-, generatio-
nen- und geschlechterunterschiede berücksichtigt werden sollen.

ForscHunGsinTeresse und -GeGensTand 

in der aktuellen forschung zum Wandel der privaten Lebensformen über-
wiegen familiendemografische und sozialstrukturelle fragestellungen. 
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nach dem studium der soziologie, sozial- 

und Wirtschaftsgeschichte und Psychologie 

in münchen promovierte karl Lenz an der 

universität regensburg zu dem Thema „All-

tagswelten von Jugendlichen“. es folgte 1992 

die habilitationsschrift „Zweierbeziehung. Zu-

gänge aus einer soziologischen Perspektive“. 

im folgejahr kam er an das dresdner institut 

für soziologie. der forschungsschwerpunkt 

von karl Lenz ist die soziologie persönlicher 

beziehungen. sein zentrales Anliegen ist es, 

der weitgehenden Ausblendung von ehen in 

der familienforschung entgegenzuwirken und 

eine über die ehe hinausreichende Paarfor-

schung zu etablieren. in klarer Abgrenzung 

zu einer psychologischen Perspektive geht es 

um eine genuin (mikro-)soziologische Analy-

se persönlicher beziehungen in der Tradition 

von simmel, schütz und goffman. neben der 

interaktiven herstellung der institutionellen 

ordnungsmuster auf der handlungsebene 

werden dabei stets auch die kulturellen vor-

gaben einbezogen, auf deren grundlage die 

Wirklichkeitskonstruktionen der Paare erfol-

gen. er befasste sich kritisch mit dem famili-

enbegriff, mit dem Ziel, diesen zu erweitern, 

um der kulturellen variabilität von familien 

gerecht zu werden.
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die kulturelle ebene wurde in den letzten Jahrzehnten 
stark vernachlässigt. dazu beigetragen hat sicherlich die 
starke dominanz austauschtheoretischer modelle in der 
familienforschung – also der fokus darauf, soziale be-
ziehungen und die gesellschaftliche ordnung als Aus-
tauschstrukturen materieller und nicht-materieller güter 
zu erklären. die breite rezeption der individualisierungs-
these im Anschluss an ulrich beck wiederum hat vor al-
lem sozialstrukturelle Analysen angestoßen. so kommt 
kultur in der gegenwärtigen familienforschung meist 
nur in disparaten versatzstücken zum vorschein, wenn 
Wissenschaftler vage auf die „norm der guten mutter“ 
und die „norm der verantworteten elternschaft“ bezug 
nehmen oder von familienleitbildern, erziehungsnormen 
und erziehungswerten sprechen. sofern diese Aspekte 
überhaupt zum gegenstand empirischer studien avancie-
ren, werden sie aus der sicht der subjekte und anhand 
von einstellungsfragen erfasst. das entstehen kollektiver 
deutungsmuster mit hinblick auf Transzendenz und ge-
meinsinn in familiären beziehungen jedoch wird dadurch 
weitgehend ausgeblendet. in die Paarforschung hat die 
kulturelle dimension zumindest konzeptionell stärkeren 
eingang gefunden, vor allem durch die Analyse romanti-
scher Liebessemantik und ihres Wandels. Allerdings sind 
auch hierzu empirische studien rar. 

einsTeLLungsforschung isT Zu Wenig

insgesamt mangelt es an forschungsarbeiten, die die 
kulturelle fundierung privater Lebensformen systema-
tisch zum gegenstand machen. einstellungsfragebögen 
und einfache studien zur Werteforschung reichen hierfür 
nicht aus. notwendig sind untersuchungen, die öffentli-
che diskurse zu privaten Lebensformen mit ihren sozial-
moralischen Appellen und festschreibungen erforschen. 
genau das ist das Anliegen des Teilprojekts. dabei ste-
hen zwei beziehungsformen im fokus: die eltern-kind-
beziehung, die als kern der familie angesehen wird, und 
die Paarbeziehung. die verbindung dieser beiden bezie-
hungsformen lässt sich nicht mehr als sich gegenseitig 
stabilisierend, sondern als riskante kopplung beschrei-
ben: die zunehmende instabilität der Paarbeziehung 
kann die bindung und stabilität des eltern-kind-verhält-
nisses gefährden.

die massiven Transformationsprozesse werfen im dop-
pelten sinne fragen des sozialen Zusammenhalts auf, 

zunächst bezogen auf die stabilität und kontinuität der 
beziehungsformen. Wie ist es unter den veränderten 
rahmenbedingungen möglich, dass ehen und familien 
– oder präziser formuliert: Paarbeziehungen und genera-
tionenbeziehungen – auf dauer gestellt werden können? 
Wie können in diesen potenziell instabilen beziehungs-
formen vertrauen, Loyalität, erweiterte reziprozität und 
solidarisches handeln in einer umfassenden, für diese 
sozialformen typischen Weise sichergestellt werden? 
Weiterhin werden fragen nach dem sozialen Zusam-
menhalt für die gesellschaft als ganzes aufgeworfen. ehe 
und familie bzw. deren funktionalen Äquivalenten wohnt 
ein hohes integrations- und unterstützungspotenzial in-
ne, welches selbst durch einen expandierenden Wohl-
fahrtsstaat bei weitem nicht ersetzt werden kann. die 
fortdauer dieses Potenzials jedoch ist durch die wach-
sende instabilität dieser beziehungsformen zumindest 
fraglich geworden. der auf beiden ebenen festgestellte 
oder antizipierte verlust von gemeinschaftsformen und 
sozialer bindung legt es nahe, die frage zu stellen, wie 
sich diese beziehungsformen ‚trotz alledem’ auf stabili-
tät und kontinuität stellen lassen. konkret bedeutet das: 
Welche verschiebungen kultureller Leitideen kommen in 
den beschriebenen umbrüchen zum Ausdruck? Auf wel-
chen sozialmoralischen grundlagen lassen sich stabilität 
und kontinuität persönlicher beziehungen unter diesen 
veränderten rahmenbedingungen (noch) fundieren?

fAmiLie ALs ProToTyP des gemeinsinns

„Transzendenz“ und „gemeinsinn“ stellen schlüsselkon-
zepte dar, um die bedingungen und voraussetzungen 
stabiler und dauerhafter ordnungsstrukturen privater Le-
bensformen systematisch zu analysieren. familie und 
auch ehe gelten in den öffentlichen diskursen vielfach 
geradezu als Prototypen des gemeinsinns. in den Anfän-
gen einer persönlichen beziehung wird eine gemeinsame 
Welt aufgebaut. das umfasst konstruktionen zum indivi-
duellen, aber auch gemeinsamen sinn der beziehung für 
ihre elemente. Ausgehend von der eingeführten diffe-
renz zwischen staat, bürgerlicher gesellschaft und fami-
lie hat georg Wilhelm friedrich hegel familie als ort des 
gemeinschaftlichen ethos der ‚natürlichen sittlichkeit’ 
bezeichnet. verbreitet sind auch moralische Appelle, in 
denen gefordert wird, das ich zugunsten des Wir zurück-
zustellen und das gemeinsame, vielfach symbolisiert in 
der familie, in den mittelpunkt der handlungen zu stellen.

TeiLProJekT o

Transzendenz und Gemeinsinn in PriVaTen LeBensFormen
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nicht weniger eng sind ehe und familie mit Transzen-
denz verbunden. unmittelbar evident wird dies, wenn 
man auf die lange Zeit bestehende religiöse Legitima-
tion verweist. seit dem konzil von Lyon im Jahre 1274 
wurde die ehe in der christlichen, später katholischen, 
glaubensgemeinschaft als sakrament aufgefasst. die el-
tern-kind-beziehung ist in den Zehn geboten verankert, 
deren geltung unabhängig von der kirchenspaltung fort-
bestand hatte. 

die religiöse Legitimation von ehe und familie jedoch 
ist in der gegenwart brüchig geworden, ohne dass dies 
aber ein völliges verschwinden von transzendenten be-
gründungsmustern bedeuten muss. Auch ist davon aus-
zugehen, dass sich die gemeinsinnsorientierung bei der 
gestaltung privater Lebensformen nicht in Auflösung 
befindet, sondern lediglich verschiebungen unterworfen
ist. das Teilprojekt nimmt an, dass Transzendenz- und 
gemeinsinnskonstruktionen bezüglich ehe und familie 
einen Wandel von fremdreferenziellen zu selbstreferen-
ziellen Legitimationsmustern unterliegen. dabei richtet 
sich der blick auf überlappende Potenziale.

Liebe ALs ersATZreLigion?

für die Analyse jedoch muss der begriff der Transzendenz 
zunächst soziologisch fundiert werden. dafür knüpft das 
Teilprojekt an das aus der phänomenologischen sozial-
theorie stammende Transzendenzkonzept an – vor allem 
an die daran anschließenden Thesen Thomas Luckmanns 
zur schrumpfung der Transzendenzen und zur Privatisie-
rung von religion. Weiterführend für die hier dargelegte 
Argumentation ist die unterscheidung von Transzenden-
zen einerseits nach jenen, die dem Wirklichkeitsbereich 
der alltäglichen Lebenswelt angehören, und anderen, die 
diesen sinnbereich überschreiten. Zwar ist Transzendenz 
eine universelle subjektive erfahrung, die menschen über-
all machen. Wie aber diese erfahren und interpretiert wird, 
variiert von gesellschaft zu gesellschaft, von epoche zu 
epoche. das verschwinden der religion aus der modernen 
Welt hat Luckmann als „ätiologischen mythos der moder-
ne“ bezeichnet. Zwar komme es zu einer schwächung der 
Plausibilitätsstrukturen des heiligen kosmos, jedoch ent-
stehe dadurch kein religiöses vakuum. stattdessen wird 
das religiöse immer pluraler, da die soziale differenzierung

szene aus der fernsehserie „die firma hesselbach“ foto: hessischer rundfunk,1960
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fortschreitet und massenmedien diverse sinnangebote 
vermitteln. insofern haben religionen jedoch – worauf vor 
allem Peter L. berger hingewiesen hat – ihr deutungsmo-
nopol verloren. sie müssen mit anderen kulturellen codes 
konkurrieren, auch solchen, die mit einem ähnlichen An-
spruch auftreten. 

untersucht werden soll daher in diesem Teilprojekt, ob die 
vorstellung der Liebe – wie bereits max Weber vermutet 
hat – in bezug auf Paar- und generationenbeziehungen in 
konkurrenz zur religion oder gar an deren stelle getreten 
ist. dies scheint auch ulrich beck im blick zu haben, wenn 
er von der Liebe als „irdischer religion“ spricht. Je stärker 
die individualisierung voranschreitet, desto überwältigen-
der wird – so beck – die bedeutsamkeit der Liebe. sie ge-
winnt eine bedeutung, die bislang nur die religion für sich 
in Anspruch nehmen konnte. überraschenderweise hat 
die kulturelle codierung der Liebe in generationenbezie-
hungen deutlich weniger wissenschaftliche Aufmerksam-
keit gefunden als in der Analyse von Paarbeziehungen.

bezüglich der soziologischen fundierung des gemein-
sinnsbegriffs greift das Teilprojekt auf die klassischen be-
stimmungen von max Weber und Émile durkheim  zurück 
und bezieht sich insbesondere auf die social-support-for-
schung, die sich in den vergangenen Jahren im rahmen 
der netzwerkforschung entwickelt hat. max Weber be-

zeichnet sozialbeziehungen als „vergemeinschaftung“, 
sofern das darin eingebettete soziale handeln „auf sub-
jektiv gefühlter (affektueller und traditioneller) Zusam-
mengehörigkeit der beteiligten beruht“, und grenzt diese 
von der „vergesellschaftung“ ab, die demgegenüber auf 
einem rational motivierten interessenausgleich beruht. 
Auch wenn Émile durkheim grenzen eines ausschließ-
lich rational gestalteten sozialgefüges aufzeigt, verdeut-
licht Webers differenzierung dennoch, wie wesentlich die 
gemeinsinnsorientierung für diesen ‚anderen’, nicht aus-
schließlich rationalen Typus von sozialbeziehungen ist. 
stärker als die sphären der Politik, des rechts und der 
Wirtschaft scheint sich familie dem allgegenwärtigen ra-
tionalisierungsdruck entziehen zu können und wird „als 
zentrale Quelle und Treuhänder der gemeinschaftswerte“ 
aufgefasst. Weiterhin gelten familien als der selbstver-
ständliche hort von gemeinsinn: beziehungspartner sind 
füreinander da, eltern für ihre kinder und umgekehrt. ge-
meinsinn konkretisiert sich in Paar- und generationenbe-
ziehungen in umfangreichen alltäglichen unterstützungs-
leistungen. Trotz aller individualisierung bleibt die familie 
weiterhin ganz unbestritten das primäre unterstützungs-
system, auf das sich die individuen stützen (können). 

Transzendenz und gemeinsinn werden im Teilprojekt 
also nicht getrennt, sondern gerade in ihrer verschrän-
kung betrachtet. 

TeiLProJekT o
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Quelle: statistisches bundesamt/bib, 2004
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ZWei schWerPunkTe des TeiLProJekTs

das Teilprojekt beinhaltet zwei forschungsschwerpunkte: Zum einen wer-
den relevante sinn- und Wissensordnungen daraufhin analysiert, wie sie 
Transzendenz und gemeinsinn in generationen- und Paarbeziehungen ver-
ankern. Zum anderen erforscht das Teilprojekt, wie subjekte diese ord-
nungen rezipieren und annehmen, sowie in ihren handlungen umsetzen. 
verschiedene geschlechts-, generationen- und milieukontexte werden 
dabei berücksichtigt.

die erforschung der sinn- und Wissensordnungen erfolgt als wissensso-
ziologische diskursanalyse. der untersuchungszeitraum erstreckt sich auf 
die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur gegenwart. die 1950er Jahre 
und große Teile der 1960er Jahre dienen dabei als ein Zeitraum, der sich 
vielfach durch eine starke familienorientierung und eine hohe heiratsbereit-
schaft auszeichnet. Ab den 1970er Jahren jedoch haben sich in den privaten 
Lebenszusammenhängen deutliche umbrüche vollzogen. diese verände-
rungen sollen möglichst breit erfasst werden, indem die 1950er und frühen 
1960er Jahre der gegenwart gegenübergestellt werden. für den Zeitraum 
der deutschen Teilung wird bei der Auswahl des zu untersuchenden mate-
rials darauf geachtet, dass ein angemessener Teil der dokumente aus der 
ddr stammt. es ist davon auszugehen, dass sich die diskurse in der ost- 
und westdeutschen gesellschaft unterschiedlich entwickelt haben. 

für eine umfassende diskursanalyse ist es notwendig, eine breite Palette 
unterschiedlicher forschungsmaterialien einzubeziehen. die untersuchung 
stützt sich auf drei gruppen von dokumenten:

– fernsehserien und populäre spielfilme als audiovisuelles material 
– Populäre ehe- und familienratgeber bzw. beziehungsratgeber 
 und erfolgreiche themenbezogene sachbücher
– dokumente zu politischen debatten zur ehe- und familiengesetzgebung 
 und zur rechtsprechung

im zweiten forschungsschwerpunkt geht das Teilprojekt der frage nach, 
wie die muster, figuren und Topoi der vorhandenen sinn- und Wissens-
ordnungen von den handelnden rezipiert und angeeignet sowie in konkre-
te handlungen innerhalb der beziehungen umgesetzt werden. dabei sind 
hierbei – im gegensatz zur einstellungsforschung – nicht primär die individu-
ellen, sondern vielmehr die kollektiven verarbeitungsmuster von interesse. 
daher arbeitet das Teilprojekt mit dem verfahren der gruppendiskussion, 
um empirischen Zugang zu diesen mustern zu erlangen. das Teilprojekt 
wird sich hierfür vor allem auf die Weiterentwicklung des verfahrens durch 
ralf bohnsack stützen. so lässt sich ermitteln, wie die kulturellen codierun-
gen der Paar- und generationenbeziehungen von frauen und männern so-
wie in unterschiedlichen generationen und sozialen milieus aufgenommen 
und verarbeitet werden.
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„spottbild auf die mainzer republik: reaktionäre kirche und revolutionärer Terror“, 

unbekannter künstler foto: privat

Transzendenz und Gemeinsinn 
in GescHicHTe und GeGenwarT der PHiLosoPHie

Transzendenz und Gemeinsinn sind sinnkonstitutiv in den Formen all-
täglicher erfahrung verankert. wie können diese Formen freigelegt 
und beschrieben werden? in welchem Verhältnis stehen Transzendenz 
und sinn für Gemeinschaft in unserer Praxis? diesen Fragen nach der 
fundamentalen Bedeutung von Transzendenz und Gemeinsinn sowie 
nach deren Verschränkung soll sich die arbeit des Teilprojekts in der 
philosophischen Reflexion der Theoriediskurse von Aufklärung und 
moderne widmen. 

die kontroverse bestimmung der begriffe Transzendenz und gemeinsinn 
steht in der philosophischen diskussion in geschichte und gegenwart selbst 
im Zentrum. häufig wird sowohl in der theoretischen wie auch in der prakti-
schen Philosophie Transzendenz zur begründung von geltungsansprüchen 
und zur sinnkonstitution in Anspruch genommen. es zeigt sich aber, dass der 
methodische status des rekurses auf Transzendenz und gemeinsinn nicht 
Thema der forschung war und ist. der ort sinnkonstitutiver Transzendenz 
wird in Aufklärung und moderne (wohl auch schon in der Antike) in formen 

       inwieFern sind 
Transzendenz 
und Gemeinsinn 
KonsTiTuTiV Für eine 
menscHLicHe weLT? 
das TeiLProJeKT 
reKonsTruierT die 
BeGriFFe und 
unTersucHT, wie sie 
in die PHiLosoPHi-
scHen disKurse
einGeGanGen sind.
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nach dem studium der Philosophie, der Litera-

turwissenschaften (germanistik, romanistik) 

und der evangelischen Theologie an den uni-

versitäten konstanz, münster, Zürich und 

Tübingen promovierte Thomas rentsch 1982 

mit einer Arbeit über Heidegger und Wittgen-

stein an der universität konstanz. Als hoch-

schulassistent in konstanz habilitierte er sich 

dort 1988 mit der Arbeit Die Konstitution der 

Moralität, in der er die philosophische grund-

frage „Wie ist eine menschliche Welt über-

haupt möglich?“ mit blick auf die grundlegung 

der praktischen Philosophie untersuchte. die-

se kernfrage durchzieht sein systematisches 

Anliegen von beginn an. im April 1992 wurde 

er als gründungsprofessor für Philosophie (mit 

schwerpunkt Praktische Philosophie/ethik) an 

die neu entstehende geistes- und sozialwis-

senschaftliche fakultät der Tu dresden beru-

fen. Zu seinen langjährigen Arbeitsschwer-

punkten gehörte seit 1988 die mitherausgabe 

des historischen Wörterbuchs der Philoso-

phie. seine zahlreichen veröffentlichungen be-

fassen sich u.a. mit moralität, negativität, 

Transzendenz, dem verhältnis von Philosophie 

und Theologie und der ethik des Alterns.

ProF. dr. 
THomas renTscH

alltäglicher erfahrung, Alltagssprache, gemeinem menschenverstand, in le-
bensweltlicher gewissheit und evidenz angezeigt. dass und wie dieser re-
kurs jeweils möglich ist, bleibt aber im kern ungeklärt und unreflektiert. der 
Anspruch des Teilprojekts besteht daher darin, strukturelle unklarheiten und 
defizitäre begriffsbestimmungen hinsichtlich Transzendenz und gemeinsinn 
zu klären und zu überwinden. denn weder gibt es eine konsensfähige beur-
teilung der Transzendenzdimension, noch der gemeinsinndimension, noch 
insbesondere eine reflexion auf den komplexen konnex beider in ihrer Wech-
selwirkung. da sie aber de facto ständig normenbegründend interagieren, ist 
die Aufklärung ihres vielschichtigen und ambivalenten verhältnisses gerade 
im hinblick auf die systematische gegenwartsdiskussion ein desiderat. 

es ist notwendig, zunächst drei verhältnisse der grundbegriffe zueinander 
strukturell zu differenzieren: 

- erstens können formen von Transzendenz sinnkonstitutiv für formen von 
gemeinsinn sein. so könnte gemeinsinniges soziales handeln nur unter be-
zugnahme auf ein universales gesetz der sittlichkeit sowie die unantastbar-
keit der menschenwürde möglich sein;

- zweitens können formen von gemeinsinn konstitutive bedeutung für 
Transzendenzbezüge haben, z.b. könnte sich durch das handeln in ge-
meinschaften die praxisleitende, gleichwohl transzendente vorstellung 
von gemeinwohl entwickeln, so wie sich karitative Tätigkeiten aus der 
gemeindepraxis entwickeln;

- schließlich können formen von gemeinsinn, alltäglicher kommunikativer 
 rationalität und lebensweltlich-alltagsweltlicher gewissheit (gesunder 

Menschenverstand, common sense, sensus communis) selbst als Trans-
zendenz fungieren; als beispiele seien hier das in freundschaften entwi-
ckelte vertrauen, die Liebe zwischen Partnern, eltern und kindern genannt.

Zu betonen ist, dass Transzendenz zwar religiös aufgefasst werden kann, aber 
nicht muss. formen der Transzendenz bestimmen als entzogenheit/unverfüg-
barkeit konstitutiv überhaupt die menschliche Welt. Weiterhin wird auch der 
gemeinsinnbegriff nicht auf sein politikphilosophisches verständnis als ge-
meinwohl verengt, sondern in seiner ganzen Ambivalenz zwischen epistemo-
logischem common sense und ästhetischem sensus communis gehalten. 

das Teilprojekt untersucht die drei genannten verhältnisse in diesem breite-
ren feld der thematischen grundbegriffe in traditionellen und modernen sys-
tematischen Ansätzen insbesondere der Aufklärung und des 20. Jahrhun-
derts. es wird jeweils gefragt, ob und wie fortschritte bzw. rückschritte in 
der klärung und Präzisierung der begriffe erfolgt sind und worin diese beste-
hen. diese bereitstellung komplexer begriffe von Transzendenz und gemein-
sinn soll die systematische integration der frage nach der wechselseitigen 
bezogenheit der begriffe ermöglichen. Paradigmatisch wird die wechselsei-
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PhiLosoPhie / eThik, Tu dresden
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tige bezogenheit von Transzendenz und gemeinsinn in 
der Philosophie der Lebenswelt (edmund husserl, mar-
tin heidegger, Jürgen habermas) und der Philosophie der 
Alltagssprache (Ludwig Wittgenstein, gilbert ryle, stan-
ley cavell) aufgezeigt. sowohl für die Phänomenologie als 
auch für die sprachanalyse lässt sich zeigen, wie formen 
von sinnkonstitution im rückgriff auf formen alltäglicher, 
lebensweltbezogener rationalität entwickelt werden und 
daher gar nicht abzulösen sind von transzendenzbezo-
genen hintergrundüberzeugungen. die historisch-syste-
matische untersuchung soll in folgenden Projektphasen 
vertieft und erweitert werden. in systematischer Absicht 
vorausgreifend werden klassische und aktuelle säkulari-
sierungstheorien (carl schmitt, hans blumenberg, Jürgen 
habermas, charles Taylor) herausgefordert, indem sie auf 
ihre normativen implikationen hin befragt werden.

die aufgrund der komplexität erforderliche Analyse der 
beiden kernbegriffe setzt im Projekt zunächst beim ge-
meinsinnbegriff an. der komplexe kontext des gemein-
sinnbegriffs bildet ein semantisches feld, das von deskrip-
tiven (theoretische übereinstimmung, menschenverstand) 
bis zu hochgradig normativen (gemeinwohl, solidarität, 
menschenwürde) begriffen reicht. in den ersten vier Jah-
ren sollen im Teilprojekt die strukturellen Ambivalenzen 
des gemeinsinnbegriffs in der Philosophie der Aufklärung 
(Anthony Ashley shaftesbury, giambattista vico, Thomas 
reid, Johann nikolaus Tetens) bis zu immanuel kant auf-
gezeigt werden. das begriffsgeschichtliche interesse ist 
dabei jedoch der systematischen frage nach einer mög-
lichen verbindung der erkenntnistheoretisch-gnoseologi-
schen Auseinandersetzung mit dem common sense im 
sinne geteilter überzeugungen mit der normativen frage 
nach möglichkeit und konstitution eines sinns für das 
gemeinschaftliche untergeordnet. 

ForscHunGsGeGensTand und -inTeresse

das Teilprojekt zielt durch seine Auseinandersetzung mit 
der Philosophie der Aufklärung und des 20. Jahrhunderts 
während der ersten Projektphase auf drei ergebnisse:

1. die rekonstruktion des begründungsverhältnisses von 
Transzendenz und gemeinsinn in ausgewählten syste-
matischen theoretischen und praktisch-philosophischen 
diskursen der Philosophie der Lebenswelt und der Phi-

 losophie der Alltagssprache;

2. die kritisch-hermeneutische klärung der sinnkonstitu-
tiven stellung von Transzendenz und gemeinsinn in 
traditionellen und v. a. gegenwärtigen säkularisierungs-
diskursen; 

3. die historische wie systematische rekonstruktion des 
begriffsfeldes gemeinsinn zwischen theoretischer und 
praktischer Philosophie in ausgewählten diskursen der 
europäischen Aufklärung.

das Teilprojekt wird für seine forschung auf die methode 
der Textinterpretation zurückgreifen und zudem bereits 
vorliegende untersuchungen, welche für die leitende 
fragestellung relevant sind, umfassend auswerten. das 
vorgehen wird erstens begriffs- und sprachanalytisch de-
skriptiv sein, so dass die grundbegriffliche und begriffs-
geschichtliche rekonstruktion der Termini ‚Transzendenz’ 
und ‚gemeinsinn’ sowie verwandter begriffe auch ein 
beitrag des Teilprojekts für den gesamten sfb ist. Zwei-
tens werden die einzeluntersuchungen paradigmatisch 
und komparatistisch angelegt, da die historischen Ana-
lysen systematische Ziele verfolgen. dieses historisch-
systematische vorgehen wird drittens mit blick auf die 
sozialen, praktischen und kulturellen implikationen der 
jeweiligen Ansätze ihre kulturelle kontextualität berück-
sichtigen. und schließlich soll die Analyse kritisch-herme-
neutisch sein, das heißt, sie muss die verdeckten, nicht 
bewussten und unreflektiert bleibenden begründungs-
funktionen von Transzendenz und gemeinsinn freilegen 
und ihre ggf. ideologische instrumentalisierung aufklären.

1. PhiLosoPhie der LebensWeLT 
und der ALLTAgssPrAche

mit dem begriff der Lebenswelt reagiert husserl auf die 
Krisis der europäischen Wissenschaften, indem er gegen 
die reduktionistische Auffassung der humanen Welt auf 
das fundament und den sinnhorizont aller forschung in 
der nächsten und bekannten umgebung der forschen-
den verweist. die Wissenschaft muss sich auf dieses 
fundament und diesen sinnhorizont besinnen, um aufge-
klärte Wissenschaft im sinne des menschen zu sein. 
der begriff der Lebenswelt hat bei husserl zunächst de-
skriptiven bzw. wissenschaftstheoretischen status. bei 
heidegger wird er modifiziert als ‚durchschnittliche All-
täglichkeit‘ (und eigentlichkeit), bei habermas schließlich 
wird er normativ konnotiert. Lebenswelt ist hier der hori-
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zont von diskursiv ausgehandeltem konsens, den es ge-
gen die ‚kolonialisierung‘ durch die systeme der Ökono-
mie und der bürokratie zu verteidigen gilt. 

im Projekt soll rekonstruiert werden, wie schon bei hus-
serl die gemeinsinnkonstitutiven Aspekte der Lebenswelt 
aus den streng erkenntnistheoretischen Analysen der Phä-
nomenologie hervorgehen, in denen sie freigelegt werden 
(räumlich-zeitliche orientierung, Leibapriori, passive syn-
thesis des inneren Zeitbewusstseins etc.). Aufschlussreich 
ist, dass dieses theoretische fundament des Lebenswelt-
rekurses bis in die späte Krisis-Arbeit durchgängig erhalten 
bleibt. es ist die lebensweltliche orientierungspraxis mit 
ihren pragmatischen Anforderungen, die zunächst theore-
tische Wahrheits- und geltungsansprüche ermöglicht und 
vorzeichnet. es soll untersucht werden, wie die Lebens-
weltanalyse in den rückgriffen auf husserl ihre stark prak-
tisch-normative Akzentuierung bei habermas erhält.

so wie der begriff der Lebenswelt auf die alltägliche 
Welt als Quelle und horizont wissenschaftlichen fragens 
verweist, wird in der sogenannten analytischen Philo-
sophie die idee der normalen sprache gegen die einer 
idealen sprache gesetzt. Wittgenstein entwickelt in den 
1930er Jahren gegen gottlob frege und rudolf carnap 
die Ansicht, dass es für die Philosophie keiner eigenen 

wissenschaftlichen sprache bedürfe, sondern dass die 
alltägliche sprache dafür vollkommen ausreiche – ja, dass 
sie sogar besser geeignet sei, da die fachsprache dazu 
tendiere, scheinprobleme zu konstruieren. dieser klassi-
sche Ansatz Wittgensteins wird von ryle aufgenommen 
und gegenwärtig von cavell in seinem begriff des ge-
wöhnlichen und des menschlichen Wissens produktiv und 
innovativ weiterentwickelt. Wittgenstein selbst vertieft sei-
nen Ansatz im spätwerk Über Gewißheit. 

im Teilprojekt soll skizziert werden, inwiefern Alltags-
sprachdiskurse je schon auf Transzendenz rekurrieren, 
so dass eine Analyse dieser diskurse, die diese bezüge 
nicht beachtet (wie z. b. g. e. moore), hier einen ‚blinden 
fleck’ hat. es lässt sich ein spektrum von sehr implizi-
ten, unreflektierten bzw. dogmatisch vorausgesetzten 
formen des verhältnisses von Transzendenz und ge-
meinsinn bis hin zu sehr explizit und kritisch reflektierten 
formen dieses verhältnisses aufweisen. es gilt, jeweils 
die gründe für diese sehr unterschiedlichen begrifflichen 
und praktischen verhältnisse zu rekonstruieren.

2. Theorien der sÄkuLArisierung

Theorien der säkularisierung – von charles Taylor ‚narrati-
ve der säkularisierung‘ genannt – gehen davon aus, dass 
mit humanismus und Aufklärung die zuvor bestehende 
enge bindung an die religion in allen Lebensbereichen 
zunehmend gelöst wird. so entstehen sinnbedürfnis-
se und begründungsprobleme, denen nur zum Teil durch 
rekurs auf das ‚sittengesetz in uns‘ oder auf das ‚ver-
nünftige Weltbürgertum‘ begegnet werden kann. die 
geplante Analyse von Theorien der säkularisierung soll 
deren interne komplexität und Ambivalenz herausarbei-
ten, die sowohl einen linearen Prozess der verweltlichung 
und immanentisierung religiöser gehalte als auch einen 
dualismus von religion und moderne als zu kurz greifen-
de, reduktionistische modelle der geschichtsphilosophie 
erweisen können. es ist einerseits zu zeigen, dass der 
immanente Lebensbezug z. b. auf formen des gemein-
sinns bereits traditionelle konzepte von Transzendenz 
wesentlich begründete. das Teilprojekt wird andererseits 
auch herausarbeiten, dass ‚nachmetaphysisches denken‘ 
(habermas) kaum je ohne theoretische wie praktische 
Annahmen über transzendente Wirklichkeit auskommt. 
scheinbar evidente und gegenläufige oppositionen von 
Transzendenz und immanenz von anspruchsvollen säku-

m. nähr: Wittgenstein (1930) foto: Önb
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larisierungstheorien sollen vertieft analysiert und kritisch 
überwunden werden. insbesondere werden klassische 
und v. a. gegenwärtige säkularisierungstheorien darauf-
hin untersucht, wie sie implizit oder explizit das verhält-
nis von Transzendenz und gemeinsinn insbesondere in 
praktischer, normativer hinsicht bestimmen. untersucht 
werden sollen näherhin: (1) die politisch-theologische 
konzeption der säkularisierung bei schmitt und Jan Ass-
mann; (2) die säkularisierungs- und Legitimationstheorien 
von schmitt und blumenberg; (3) der Ansatz des ‚Postsä-
kularismus’ in den neuesten Arbeiten von habermas; (4) 
die konzeption der säkularisierung, wie sie von ch. Taylor 
seit langem ausgearbeitet wird und wie sie umfassend in 
seinem hauptwerk A Secular Age von 2007 ins Zentrum 
der Analyse rückt.

3. sensus communis – 
gemeinsinn und gemeinsAmer sinn

Sensus communis ist ein philosophischer fachterminus, 
mit dem ein ganzer bereich alltagssprachlicher Ausdrü-
cke verbunden ist: Gemeinsinn, gesunder Menschenver-
stand, gemeine Menschenvernunft, Alltagsverstand sind 
miteinander verwandte, aber nicht synonyme begriffe. be-
reits in der römischen Antike sind für den Ausdruck sensus 
communis fünf sinnbezirke nachweisbar: Wahrnehmung, 
gemeinsames gefühl, intuition, verstand bzw. geteilte 
überzeugungen und soziale gesinnung. seit dem 18. Jahr-
hundert wird der begriff im deutschen als gemeiner oder 
gesunder menschenverstand bzw. menschenvernunft so-
wie als gemeinsinn übersetzt. im englischen Terminus 
common sense ist wie im lateinischen sensus communis 
eine Ambivalenz virulent, die im Ausdruck gemeine men-
schenvernunft getilgt ist. Common sense ist auf dreier-
lei Weise zu verstehen: Erstens als das allen menschen 
als Anlage gemeinsame gemütsvermögen, durch das wir 
überhaupt wahrnehmen und urteilen können, zweitens 
als bestimmte menge geteilter unmittelbarer überzeu-
gungen, die jedem konkreten urteil als nicht zu bezweifeln-
der hintergrund schon vorausgehen müssen und die wir 
nicht eigentlich Wissen nennen können (things we take for 
granted, „dies ist meine hand“) und drittens als die menge 
von geteilten überzeugungen, an die wir uns gewöhnt ha-
ben (meinung der meisten). in der deutschen übertragung 
als Gemeinsinn hingegen ist die verbindung zur wissens- 
oder erkenntnisbezogenen dimension des sensus com-
munis gar nicht mehr sichtbar, insofern gemeinsinn meist 

als sozialer sinn, als sinn für die gemeinschaft verstanden 
wird. diese sozialphilosophische dimension ist da verloren 
gegangen, wo man sich in der ästhetischen Philosophie auf 
den kantischen begriff des gemeinsinns aus der Kritik der 
Urteilskraft bezieht, wie schon gadamer in Wahrheit und 
Methode beklagt. eine untersuchung dieses begriffsfel-
des hat daher schon in der darstellung das Problem, sich 
scheinbar durch die verwendung eines dieser begriffe be-
reits für eine bestimmte bedeutung entschieden zu haben.

gegenwärtig firmiert der begriff in zwei sehr unterschied-
lichen und oft unvermittelbaren philosophischen strö-
mungen an zentraler stelle: als Sinn für die Gemeinschaft 
(Sozialsinn) in der politischen Philosophie (neoaristotelis-
mus und kommunitarismus) und als common sense in der 
erkenntnistheorie. entgegen dieser Ausdifferenzierung in 
oft unvermittelbare Theoriewelten kontinentaler und ana-
lytischer Provenienz gilt die Aufmerksamkeit im Projekt 
einem vermuteten systematischen Zusammenhang im be-
griff des sensus communis. die leitende frage kann so for-
muliert werden: Wie verhalten sich Gemeinsinn als sinn für 
die gemeinschaft und Gemeinsinn als gemeinsamer sinn 
(allgemeine Gemütsvermögen/entwickeltes System von 
Überzeugungen) zueinander? ihre bearbeitung zielt auch 
auf eine reintegration der ausdifferenzierten bereiche der 
praktischen und der theoretischen Philosophie. sie berührt 
dabei fragen nach dem status von glauben/fürwahrhalten/ 
überzeugtsein im verhältnis zu (gerechtfertigtem) Wis-
sen und meinung sowie die frage nach unserer orientie-
rung in der Welt.

Wie enTsTehT eine ‚gemeinsAme WeLT’?

die noch sehr allgemein gehaltene Leitthese der unter-
suchung des sensus communis-begriffs ist so formu-
lierbar: um gemein(schafts)sinn ausbilden zu können, 
bedürfen wir eines gemeinsamen sinns (gemeinsame 
gemütsvermögen/entwickeltes system von überzeu-
gungen). im hintergrund steht die These, dass unsere 
kognitiven und praktischen vollzüge immer schon im-
prägniert sind durch kulturelle, soziale und geschichtliche 
einflüsse, so dass sie stets auf eine gemeinsame Welt 
bezogen werden müssen.

historisch ist für die betrachtung der Ambivalenzen des 
gemeinsinnbegriffs insbesondere die Zeit der Aufklärung 
und frühaufklärung von interesse. in dieser Zeit sind alle 
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im lateinischen begriff sensus communis enthaltenen bedeutungsebenen 
von gemeinsinn sowie die verschiedenen ihm angelagerten begriffe valent, 
bevor im deutschsprachigen raum des 19. Jahrhunderts die berufung auf 
den common sense  in verruf gerät. die systematische frage soll daher his-
torisch durch eine Analyse des begriffsfeldes um sensus communis im 18. 
Jahrhundert eingeholt werden. die berufung auf den common sense ist in 
der Aufklärungsphilosophie auf dreifache Weise motiviert: erstens durch ei-
nen aufklärerisch-egalitären impuls, zweitens durch eine anti-skeptische re-
aktion auf das gnoseologisch-epistemologische Problem des empirismus 
david humes und drittens durch eine anti-individualistische reaktion auf 
Thomas hobbes. es stellt sich die frage nach der verquickung dieser motive 
in verschiedenen strömungen der Aufklärungsphilosophie einerseits, ande-
rerseits aber die, weshalb (und ob) es zu dem in der forschung allgemein 
anerkannten Abbruch der common sense-Philosophie in der deutschen Auf-
klärung durch kant gekommen ist.

Angelegt wird der Projektbereich in drei Teilen: Zunächst soll die Verbindung 
von Gemeinsinn und gemeinsamem Sinn an dem ort befragt werden, an 
dem sie ihren einsatz in der Philosophie der Aufklärung hat: unter rückgriff 
auf die stoa sowie auf motive des humanismus bei shaftesbury und vico. 
gefragt wird, ob sich gemein(schafts)sinn nur dann ausbilden kann, wenn 
wir in kleinräumigen, homogenen gemeinschaften gegenseitigen Takt und 
sozialen ‚geschmack’ (gemeinsamer sinn) erlernen, die sich heute als vorre-
flexive Praxisformen sittlichen empfindens reformulieren lassen.

in einer zweiten, eher historisch orientierten fragebewegung wird es um 
die fortführung der common sense-Philosophie in der schottischen schule 
um Thomas reid sowie um das reichhaltige begriffsfeld des sensus com-
munis in der deutschsprachigen Aufklärungsphilosophie gehen. insbeson-
dere wird hier auf den systematischen ort der virulenten rede von der 
Weltklugheit  im Zusammenhang mit wahrscheinlichem, jedoch unsiche-
rem Wissen abgehoben. es steht in frage, welche form von Wissen in den 
geteilten geschmacksformen abgebildet ist und inwiefern eine holistisch 
angelegte Philosophie bloß wahrscheinliche, nicht logisierbare gewissheit 
(überzeugung) einholen muss.

schließlich wird untersucht, inwiefern die ergebnisse der ersten beiden Teile 
in kants kritischer Philosophie produktiv gemacht werden können – gefragt
wird hier nach der Valenz der bei kant eher verurteilten Weltweisheit (Klug-
heit) für seine praktische in ihrem Zusammenhang mit seiner theoretischen 
Philosophie. über die naheliegende Auseinandersetzung mit dem sensus 
communis in der Kritik der Urteilskraft hinaus soll auf den begriff des Ver-
nunftglaubens eingegangen werden, mit dem kant in den sogenannten Pan-
theismusstreit zwischen mendelssohn und Jacobi eingreift. im durchgang 
dieser Auseinandersetzung wird die frage gestellt, inwiefern eine kritische 
Philosophie möglich ist, die geteilte überzeugungen (klugheit, ‚sozialer ge-
schmack‘) als notwendig für die Ausbildung von gemeinschaftssinn versteht. 
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TeiLProJekT Q 

Turin, museo nazionale del risorgimento italiano foto: gero merella

die saKraLisierunG der KuLTurnaTion 
im iTaLieniscHen risorGimenTo

das Teilprojekt fragt nach den transzendenten und gemeinsinnigen 
Geltungsgründen der politischen ordnung der italienischen Kultur- 
und staatsnation in der Phase des risorgimento. in theoretischer Per-
spektive richtet sich die zentrale Frage darauf, welche rolle Transzen-
denz und Gemeinsinn als Bestandteile im Prozess der symbolischen 
Konstruktion der nation haben. in historischer Perspektive geht es 
um die Frage, wie sich sakralisierung und säkularisierung der nation 
als Hauptprozesse der nationalen revolution in ihrer eigenart und Viel-
falt der Formen am Beispiel des risorgimento verschränken und Kon-
fliktpotential bieten.  

das Teilprojekt untersucht an erster stelle handlungs- und deutungsprozes-
se im geographisch-historischen kontext des risorgimento, der staatlichen 
Wiedergeburt italiens. im Laufe dieser epoche entsteht eine neue nationale 
kultur, die sich nicht nur mit bezug auf konkrete erfahrungen und Zielset- 
zungen, sondern auch in hinblick auf die Transzendierung traditioneller sozial-
strukturen und lokaler identitäten definieren lässt deshalb werden Tugend- 
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und moraldiskurse, Praktiken der sakralisierung und formen der Zivilreligio-
sität, politische deutungszusammenhänge von staatsräson und historischer 
mission sowie Wege der säkularisierung durch Transzendierung von erfah-
rungsräumen paradigmatisch untersucht. dabei geht es hauptsächlich um 
die erforschung der nationsbildung – mit dem allgemeinen Ziel, ein erklä-
rungsmodell zu entwickeln, das die Produktivität der kategorien Transzen-
denz und gemeinsinn auch im bereich der historischen soziologie und Poli-
tikwissenschaft unter beweis stellt.

An zweiter stelle erforscht das Teilprojekt die spezifische, wechselbezügli-
che dynamik von sakralisierung der „kulturnation“ und säkularisierung der 
„staatsnation“ im Laufe des risorgimento. Ziel dieses untersuchungsschrit-
tes ist es, die säkularisierungskrise der italienischen gesellschaft in der viel-
falt ihrer erscheinungen zu rekonstruieren. vereinfachend lässt sich sagen, 
dass die ideologisierte sakralisierung der nation als kultureller einheit ent-
scheidende voraussetzung für die mobilisierung staatsbildender kräfte war. 
die säkularisierung hingegen – die den charakter eines kulturkampfes ge-
gen die entmachtete katholische kirche trägt – stellt einen Prozess dar, dem 
es an nötigen sozio-moralischen ressourcen für die nationale integration 
mangelt. besonderes Augenmerk gebührt den verschiedenen schritten der 
sakralisierung, die sorgfältig untersucht werden sollen. die hauptakteure der 
nationalen mobilisierung sind religiöse erneuerer und säkularisierungssüchtige 
freimaurer. Auch die wichtigsten Träger der risorgimento-ideologie sind re-
ligiös inspirierte intellektuelle: an erster stelle stehen giuseppe mazzini und 
vincenzo gioberti. Ziel der untersuchung ist hier eine darstellung des risor-
gimento, dessen Leitideen als transzendierende ordnungsvorstellung rekon-
struiert werden sollen. Zugleich geht es darum, herauszufinden, welche un-
verfügbarkeit stiftenden mechanismen im kontext unterschiedlicher sozio-
politischer milieus wirkten. besondere Aufmerksamkeit liegt hier auf dem li-
beral-katholischen, dem laizistisch-republikanischen und  dem sozialistischen 
milieu. Wie sich mythen bei den sozialisten im spannungsfeld von revolutio-
närer Transzendenz und reformistischen gemeinsinnsdiskursen bildeten, ist 
hier zu unterstreichen. eine umfassende, nicht rein ideengeschichtliche dar-
stellung dieser schlüsselpassage der italienischen geschichte in hinblick auf 
das Zusammenspiel von Transzendenz und gemeinsinn liegt noch nicht vor.

An dritter stelle geht es – noch spezifischer – um die erforschung der po-
litischen mythen des risorgimento. Wenn mythen die einheit der gegen-
sätze und die identität in Wandel und verschiedenheit behaupten, liegt es 
nahe zu vermuten, dass eine so fragmentierte gesellschaft wie die italie-
nische vor (und teilweise auch nach) der nationalen einigung einen hohen 
bedarf an symbolischer integration hatte. die gemeinsame Aufbruchsstim-
mung eines revolutionären Zeitalters und  das verbrüderungsgefühl inner-
halb der nationalen bewegung bieten einen fruchtbaren boden für mythen-
bildung. die Zeit des risorgimento wird infolge dieser Annahme in hinblick 
auf ihre mythen und auf ihre spezifische Politisierung (vor allem innerhalb 
der sozialistischen bewegung) untersucht.
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Zuletzt analysiert das Teilprojekt die Pathologien einer 
nationalen ordnung, die sich zwar durch den rekurs auf 
gemeinsinnsressourcen und den verweis auf unverfüg-
bares konstituierte, aber dann in einen Zustand latenter 
und dauerhafter krise geriet – mit folgen, die offensicht-
lich bis in die gegenwart fortdauern. insbesondere die 
Permanenz langlebiger klientelarer integrationsformen 
wird mit der säkularisierungskrise erklärt; es wird erör-
tert, inwieweit klientelverhältnisse eine Antwort auf das 
versagen von Transzendenzleistungen im säkularen be-
reich sind.

ForscHunGsinTeresse und -GeGensTand

die geschichte des risorgimento ist vom konflikt dreier 
miteinander konkurrierender ordnungsvorstellungen – 
christentum, nationalismus und sozialismus – geprägt. 
die missionarische Ausbreitung dieser Weltbilder hat zu 
konfliktträchtigen gegensätzen ihrer Wahrheitsansprüche 
geführt. Wie andere nationalistische erscheinungen ist 
auch das risorgimento durch die merkmale einer missi-
onsbewegung gekennzeichnet. das Teilprojekt beabsich-
tigt, die eigenart der dialektik sakralisierung/säkularisie-
rung und des missionarischen überlegenheitsmythos im
italienischen risorgimento in kontext anderer europäi-
scher erfahrungen (bevorzugte Parallele: frankreich und 
deutschland) detailliert zu rekonstruieren. der deutsch-
italienische vergleich erweist sich hier als unentbehrlich, 

um das ambivalente verhältnis der konstruktion von kul-
turnation und staatsnation deutlich zu machen. einen 
gemeinsamen grundzug der politischen geschichte 
deutschlands und italiens in der neuzeit bildet die ver-
spätete nationalstaatsbildung im vergleich zu großbri-
tannien und frankreich. dies liegt einerseits an der Zu-
gehörigkeit der räume deutschlands und italiens zum 
mittelalterlichen städtegürtel, dem kernland der konti-
nentalen handelsrouten mit seiner weitreichenden Au-
tonomie der städte; andererseits an der Zersplitterung 
bzw. dem Polyzentrismus dieser räume. Zu der Zersplit-
terung haben im falle deutschlands u. a. die konfessio-
nellen gegensätze seit der reformation, im falle italiens
– neben den stadtstaaten – die unterschiedlichen ein-
flüsse fremder mächte und die bremsende rolle des 
kirchenstaates  beigetragen. eine staatsnation im moder-
nen Wortsinn sind beide Länder daher erst in der zwei-
ten hälfte des 19. Jahrhunderts geworden. die entschei-
denden Anstöße gingen schließlich von der Peripherie 
aus, nämlich den wohlorganisierten und militärisch star-
ken königreichen Preußen und sardinien-Piemont. ge-
meinsam ist italien und deutschland am Anfang des 19. 
Jahrhunderts folgendes: 1) die macht des kaiserlichen 
erbes (des römischen reiches oder des heiligen römi-
schen reiches germanischer Prägung); 2) die Ausgren-
zung im Zusammenhang mit der neuen geoökonomie des 
modernen kapitalismus; 3) die versäumte bürgerliche 
revolution als faktor nationaler identität; 4) die Wechsel-
wirkung zwischen der industriellen revolution und der 
nationalen revolution während eines begrenzten Zeit-
raums und die darauf folgende häufung von integrations- 
und mobilitätskrisen.

doch enden an diesem Punkt die gemeinsamkeiten, da 
in italien weder der preußische Weg der industrialisie-
rung verfolgt, noch – wie im kaiserreich ab 1871 – ein 
effizienter und ausgebildeter bürokratischer Apparat er-
richtet wurde. italien kannte mit Ausnahme von Piemont 
keine konsolidierte absolutistische Tradition. sie konnte 
nicht existieren in einem traditionell zersplitterten Land, 
das so lange den verschiedensten fremdherrschaften 
und regierungen unterstellt war – von der rückschrittli-
chen herrschaft des kirchenstaates bis hin zu der revo-
lutionären der napoleonischen republiken. Auch fehlte 
in großen Teilen des Landes ein modernes bürgertum, 
das fähig gewesen wäre, ein hegemoniales konzept zu 
verwirklichen. so musste die bildung repräsentativer in-
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stitutionen zur erstarrung bestehender interessen und 
zum Partikularismus führen. eben dieser Partikularismus 
mit seiner unerschöpflichen vitalität und dem ständigen 
Wandel seiner formen stellt eine konstante und struktu-
relle hürde für die Weiterentwicklung der politischen in-
stitutionen italiens dar.

diese politischen ordnungsprobleme spiegeln sich auch 
in den symbolisch-kulturellen Aspekten des risorgimen-
to: Als Anfang des 19. Jahrhunderts unter dem eindruck 
der französischen revolution und der nachrevolutionären 
erfahrungen das nationale ins Zentrum politischer, gesell-
schaftlicher und kultureller reflexion rückte, entstand ein 
reger bedarf an symbolischer integration. Zwei modelle 
beherrschten in europa die szene: die erfindung des grie-
chenmythos in deutschland und des römermythos in 
frankreich, wo der erste nach der revolution innerhalb 
kurzer Zeit seine große Attraktivität verloren hatte, um 
eben Platz für einen neuen, republikanisch ausgerichte-
ten, aber auch imperial anwendbaren römermythos zu 
machen. in der politischen mythenbildung geht italien 
dennoch einen eigenen Weg. 

unter den politischen mythen im risorgimento verdie-
nen, wie schon angedeutet, drei symbolische narrati-
onen eine besondere beachtung: der kampf der Lega 
Lombarda gegen barbarossa und die vespri siciliani ge-
gen die franzosen im 12. und 13. Jahrhundert sowie die 
genuesische erhebung 1746 gegen Österreich. das Pro-

jekt strebt symboltheoretische und sozialhistorische 
fallstudien zu diesen mythen an. die symbolische erwe-
ckungsleistung erscheint dabei ebenso wichtig wie der 
blick auf die Akteure, die diese mythen weitertragen. 
mythenbildung und -verbreitung wurden oft von den nati-
onalen freimaurerlogen getragen, sodass in diesem kon-
text auch die fragen von Transzendenz und gemeinsinn 
im freimaurertum untersucht werden.

Als nach der einigung die befreiungsmythen ihre bedeu-
tung verloren (1861, dann weiter 1866, spätestens 1879 
mit der einnahme roms), versuchte man diese mit einem 
neuen integrationsmythos zu ersetzen. die darstellung 
des Treffens von Teano zwischen giuseppe garibaldi 
und dem könig italiens vittorio emanuele ii. sollte bei-
spielsweise die versöhnung der republikanischen mit der 
monarchischen komponente des risorgimento symbo-
lisieren. so erfolgreich die erlösungsmythen des risor-
gimento in der Tat waren, so schwach wirkte aber in der 
folge der versöhnungs- und stabilisierungsmythos von 
Teano. in Anbetracht dieses versagens hatte Jahrzehn-
te später der faschismus den römischen reichsmythos 
bemüht, um die nationale integrationsarbeit unter Zwang 
fortzusetzen. kaum beachtung hatte nach 1815 und bis 
in die 1870er Jahre die römische Antike gefunden. figu-
ren aus der römischen geschichte erscheinen vor allem 
als vorbilder für Tugendhaftigkeit und weniger als vorbil-
der für die entstehung einer nationalen identität. die sa-
kralisierung der nation überlebte hier nur noch in einer 
hypertrophie des monumentalen. die italienische säku-
larisierungspolitik andererseits schwächte sich seit dem 
ende der 1870er Jahren ab und ließ die kraft der originä-
ren erlösungsmythen erstarren.

die myThen der iTALienischen nATion

die Ziele des Projektes sollen in drei eng miteinander ver-
koppelten Projektbereichen erarbeitet werden: im Pro-
jektbereich A ist zunächst die theoretische dimension 
gegenstand der reflexion. kultur- und staatsnation, sa-
kralisierung und säkularisierung sind die hauptkategorien, 
um die sich die Analyse dreht. bereich A thematisiert so 
die dialektik zwischen sakralisierung der kulturellen ein-
heit und säkularisierung staatlicher ordnung im risorgi-
mento. Projektbereich b widmet sich verstärkt der mythi-
schen dimension der nationsbildung, die als mythos
einer zukunftsoffenen politischen neugründung den dop-

nationaldenkmal für viktor emanuel ii. in rom foto: privat
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pelten charakter eines bedrohungs- und verschwörungs-
mythos und eines säkularen erlösungs- und heldenmy-
thos trägt. von der Annahme ausgehend, dass politische 
mythen nur dank ihrer bildlichkeit besonders sinnfällig 
und einprägsam sind, lässt sich diese komponente in den 
drei symbolisierten narrationen erkennen, die eine zent-
rale rolle während des risorgimento spielen – die Lega 
Lombarda im kampf gegen barbarossa (1167), der sizilia-
nische Aufstand gegen die franzosen, die so genannten 
vespri siciliani (1283), die erhebung gegen die österreichi-
sche besatzung in genua (der junge held namens balil-
la, 1746). diese drei hauptnarrationen des risorgimento 
sollen daher mit berücksichtigung der bildenden künste 
(hayez), der belletristik und des musiktheaters (verdi) be-

handelt werden. die historische dimension auf der ebe-
ne der politischen kultur wird dann im Projektbereich c 
am beispiel der entwicklung der sozialistischen bewe-
gung in italien und der entstehung des entsprechenden 
sozio-politischen milieus detailliert herausgearbeitet. hier 
geht es darum, mit einer fülle empirischen materials zu 
zeigen, wie die sakralisierung der kulturnation in die sa-
kralisierung der Träger der sozial-nationalen revolution 
umgesetzt wird. bereich c wird daher die entwicklung 
der sozialistischen bewegung in italien in ihrer vernet-
zung mit den verschiedenen strömungen des risorgi-
mento rekonstruieren.

ZWischen mAchTTheorie 
und insTiTuTionenforschung

diese drei thematisch aufeinander bezogenen Projekt-
bereiche werden nach fachlicher Ausdifferenzierung mit 
jeweils eigener methodischer Akzentuierung arbeiten. 
Als gemeinsamer methodischer rahmen des Teilpro-
jekts dienen jedoch einerseits die politische soziologie 
Weber‘scher Prägung (Lepsius, Popitz) und andererseits 
die untersuchungen über stabilisierung und Legitimierung 
institutioneller ordnungen des dresdner sfb 537. 
in der Weiterentwicklung der Weber‘schen machttheo-
rie seitens heinrich Popitz und dessen Theorie der kre-
ativität des sozialen handelns wollen wir bauelemente 
einer Theorie der kollektiven identität und der nationalen 
mobilisierung kategorial erfassen. macht und Transzen-
denz werden hier in das Zentrum methodologischer re-
flexion gestellt. macht bedeutet dabei immer auch die 
fähigkeit zur Transzendenz: „Weil wir fähig sind, erfah-
rene Wirklichkeiten zu transzendieren, können wir krea-
tiv neue Wirklichkeiten hervorbringen.“ Transzendierung 
und sinnstiftung erscheinen deshalb für eine Theorie des 
sozialen handelns bedeutsam zu sein. sie bedürfen in 
bezug auf politische Prozesse weiterer Präzisierungen. 
Popitz definiert sinnstiftende Phantasie als „eindringen 
in verborgenes“ bzw. als „eindringen in sinnlich nicht 
Wahrnehmbares“. das Teilprojekt beabsichtigt, diesen 
theoretischen Ansatz für die erforschung der politischen 
mythenbildung brauchbar zu machen. 

Auch das instrumentarium der begriffsgeschichte wird 
in hinblick auf die erforschung von sakralisierung und sä-
kularisierung im kontext der nationalen mobilisierung eine 
große rolle für die Arbeit des Teilprojektes spielen. nur 

„italien von 1815 bis zur gegenwart“ (1905) 
Quelle: f. W. Putzgers historischer schul-Atlas
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eine struktur- und begriffsgeschichtliche herangehensweise, bei der das se-
mantische umfeld kritisch betrachtet wird, kann der komplexität dieses Phä-
nomens gerecht werden. 

ProJekTbereich A: 
sAkrALisierung der kuLTurnATion vs. sÄkuLArisierung der 
sTAATsnATion. diLemmATA des iTALienischen risorgimenTo 

im Projektbereich A steht die machttheoretische, soziologische und begriffs-
geschichtliche dimension im mittelpunkt der Analyse. ohne eine adäquate 
rekonstruktion der vielfalt der formen der kollektiven identitätsbildung
(formen des nationalismus) und der varianten von sakralisierungs- und sä-
kularisierungsprozessen ist die historische dimension des risorgimento 
nicht zu fassen. ebenso ist sie für ein verständnis der mobilisierung der nati-
on durch mythenbildung unabdingbar. im ersten schritt wird aufgrund einer 
vergleichenden Analyse mit dem deutschen nations- und staatsbildungspro-
zess eine Typologie der formen entwickelt. Welche formen und strategien 
der mobilisierung von sinn und orientierung, welche kompensationsstrate-
gien für die funktions- und führungsdefizite öffentlicher ordnungen wurden 
erfahren? Außerdem wird in diesem Teilbereich die Problematik des kliente-
lismus untersucht werden. 

ProJekTbereich b: 
PoLiTische myThenbiLdung im iTALienischen risorgimenTo

im rahmen des Projektbereichs b wird der Themenkomplex „Politische my-
thenbildung im italienischen risorgimento“ bearbeitet. Anknüpfend an die for-
schung über entstehung und entwicklung der deutschen nationalen identität 
soll der versuch unternommen werden, den vergleich dieser zwei sonderwe-
ge verspäteter staatsbildung mit dem instrumentarium des sfb systematisch 
weiterzuführen. die drei zentralen mythen des risorgimento (Lega Lombarda, 
vespri siciliani, balilla) sowie deren symbolisierung sollen in den bildenden 
künsten, dem historischen roman und der oper untersucht werden. 

ProJekTbereich c: 
sAkrALisierung und sÄkuLArisierung in der iTALienischen 
soZiALisTischen beWegung 

die historische dimension wird im Projektbereich c in bezug auf die entwick-
lung der sozialistischen bewegung in italien analysiert. mit der Perspektive 
„revolutionäre Transzendenz und reformistischer gemeinsinn in der sozialis-
tischen bewegung italiens“ verschiebt sich der fokus von der frage nach der 
nationalen integration zu der frage nach der bildung eines sozio-moralischen 
milieus in einer weitgehend noch traditionellen und höchst fragmentierten 
gesellschaft. Auch in diesem Projektbereich wird dem deutsch-italienischen 
vergleich, hier mit der deutschen Arbeiterbewegung und dem deutschen so-
zialistischen milieu, zentrale bedeutung zugemessen. 
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die KonTinGenz des unVerFüGBaren – die „wiLLensnaTion scHweiz“ 

das Projekt untersucht die Verbindung von Transzendenz und Gemein-
sinn an der entwicklung der schweiz zwischen 1800 und heute. aus 
einer politikphilosophischen Perspektive wird das modell einer gemein-
sinnigen politischen ordnung diskutiert, das sich zum einen auf den 
demokratisch-rechtsstaatlichen Prozeduralismus stützt und zum ande-
ren auf den Bürgersinn als gemeinsinnige Tugend. als realgewordene 
idee eines solchen modells soll daraufhin die confoederatio helvetica
untersucht werden: Entgegen weitläufiger Annahmen werden hier näm-
lich keine großen Transzendenzen benötigt. 

staatliche effizienz, direkte demokratie, die explizite bemühung um die ver-
bindlichen politischen ideale, der kontinuierliche, durchaus kontroverse diskurs 
– diese merkmale des schweizerischen politischen systems sind es, die auch 
unter den voraussetzungen der gegenwartsmoderne das funktionieren einer 
staatsordnung ermöglichen können, die auf gemeinsinn basiert, jedoch mit ei-
nem minimum an Transzendenz auskommt. diese projektleitende These soll 
untersucht werden, indem einerseits die historische forschung, andererseits 
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ProF. dr. 
GeorG KoHLer

die gegenwärtige politologische Literatur zum schweizerischen system als 
forschungsgrundlage herangezogen wird. das Projekt gliedert sich in zwei 
Teile, in denen die These zum einen politikphilosophisch, zum anderen histo-
risch kontextualisierend geprüft werden soll. Zunächst geht es darum, auf der 
grundlage sozialphilosophischer konflikttheorien ein modell gemeinsinniger 
politischer ordnung zu entwerfen, dessen geltungsansprüche sich auf zwei 
Aspekte stützen: a) ein demokratisch-rechtsstaatlicher Prozeduralismus, der 
durch die generierung politisch-partizipativer deliberation eine politische kul-
tur der Öffentlichkeit am Leben erhält und so das gemeinwesen durch refle-
xion seiner geltungsansprüche mit integrationsdynamik versorgt; b) ein spe-
zifischer bürgersinn, der als tugendbasierter gemeinsinn die motivationale 
ressource der handelnden individuen bildet. das Zusammenspiel von bürger-
sinn und demokratischem Prozeduralismus verweist dabei auf eine form po-
litischer klugheit, die als urteilskraft ein selbstdenken im Problemkontext der 
uneinigkeit und der differenz ermöglicht. dieses modell gemeinsinniger ord-
nung basiert daher auf einer integration durch Austragung von Widersprüchen.

im zweiten schritt des Projektes soll diese philosophische überlegung auf 
den empirisch-historischen fall der schweiz übertragen werden. dieser 
zweite Teil ist somit der empirischen überprüfung des gemeinsinnigen ord-
nungsmodells gewidmet. die schweizer konföderation wird als realgewor-
dene idee eines solchen modells gedeutet: entgegen weitläufiger Annah-
men bedarf die schweiz – so die These – keiner großen Transzendenzen. 
die deliberative demokratie schweiz verkörpert die reale chance eines poli-
tisch-gemeinsinnigen kollektivsubjekts, das große politische differenzen zu 
integrieren vermag – und zwar gerade durch Politik: durch eine besondere 
kombination von direktdemokratischen institutionen, zivilgesellschaftlicher 
diskurskultur und permanenter Lernbereitschaft.

in einem letzten schritt sollen die gewonnenen erkenntnisse in einem Pro-
blemprospekt diskutiert werden. dabei stehen die fragen der deliberativen 
Praxis und des kollektiven Lernens im mittelpunkt des interesses: gefragt wer-
den soll hier, wie diese geltungsstiftenden Aspekte auch unter den bedingun-
gen von globalisierung, europäisierung und individualisierung für den erhalt 
des politischen gemeinwesens dauerhaft fruchtbar gemacht werden können.

das spannungsverhältnis von gemeinsinnigem konsens und konflikt ist 
gegenstand einer breiten debatte in der politischen Philosophie. Wie poli-
tische handlungsfähigkeit und kollektive einigkeit zu sichern und operativ 
zu erzeugen sind, ist ein Problem, das die neuzeitliche politische Philoso-
phie von Anfang begleitet: von hobbes paradoxem versuch, wahrheits-
entlastete auctoritas durch veritas (= die Argumentation der hobbistischen 
politischen Anthropologie) zu begründen, über Lockes einführung des de-
mokratischen mehrheitsprinzips und des Widerstandsrechts auf der basis 
einer letztlich theologisch fundierten idee der menschengleichheit bis zu 
rousseaus formierung der volonté générale im rahmen einer prozessua-
len Logik der politisch-praktischen vernunft – stets geht es um die versöh-
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nung jenes universal konzipierten gemeinsinns (den ba-
siskonsens der bürgerschaft, der zur Polis-form gehört) 
mit der notwendigkeit, kontroverse entscheidungssitua-
tionen in handlungsverbindliche, gemeinschaftliche An-
nahmen zu überführen.

es ist der gegenaufklärerische einspruch gegen die libera-
le politische Theorie, vorgetragen etwa durch den von carl 
schmitt viel zitierten Joseph de maistre, der die kluft zwi-
schen einerseits dem vernunftanspruch auf gemeinsame 
einsicht in das kollektiv richtige und andererseits der er-
fahrung der brüchigkeit aller vernunftbegründungen von 
herrschaft immer wieder betont hat. stephen holmes hat 
die entsprechende Argumentation dahingehend rekon-
struiert, dass keine menschliche einrichtung bestehen kön-
ne, wenn sie nicht eine religiöse grundlage besitzt. damit 
liegt der ursprung der souveränität immer außerhalb des 
bereichs menschlicher macht. das volk muss in dieser 
Perspektive davon überzeugt sein, dass jede form der 
souveränität das unmittelbare ergebnis von gottes Willen 
ist, oder dass alle souveränität von gott kommt. holmes 
betont, dass aus dem blickwinkel der politischen Theolo-
gie die macht stets einen sakralen charakter verliehen be-
komme, da aus den autonomen gründungsbemühungen 
der menschen keine Legitimität erwachsen könne. schon 
de maistre hat so die selbstbegründeten menschlichen ins-
titutionen in ihrer geltungsbehauptung in Zweifel gezogen, 
da sie ebenso autonom widerrufen werden könnten. de 
maistre selbst ist – jedenfalls auf einer ersten ebene – kein 
gläubiger dieser theokratischen Legitimitätsthese, sondern 
lediglich der metatheoretiker der wegen der menschlichen 
hinfälligkeit geforderten politischen Theologie. nur sie lie-
fert nach seiner meinung die begriffliche form der funkti-
onal erforderlichen voraussetzungen politischer ordnung 
und herrschaft. dabei will de maistre zugleich zeigen, dass 
sich jede stabile herrschaftsform der unsichtbaren gewalt 
verinnerlichter Angst verdankt und auf radikal in die indi-
viduelle und kollektive seele der subjekte eingepflanzte 
schuldgefühle aufbaut. doch genau das muss latent blei-
ben, damit der sakrale glaube an die richtigkeit der ord-
nung durch jene kritische reflexion nicht zerstört wird, die 
selber zur ordnungsstiftung nicht in der Lage ist. vernunft 
vermag alles zu zersetzen, aber nichts zu halten. 

Allein religiöse Transzendenz, selbst wenn es nach de 
maistre im grunde nur der schein derselben ist, formt 
und garantiert den loyalitätsverbürgenden gemeinsinn, 

den esprit und die volonté générale. Aus sich selbst kön-
nen diese so wenig bestand haben, wie sie nicht durch 
die kommunikative kraft der menschlich-endlichen poli-
tisch-praktischen vernunft zu generieren sind: das ist der 
einwand, dem zu entgegnen hat, wer behauptet, dass 
gemeinsinn und die handlungsfähigkeit einer politischen 
einheit weitgehend ohne rekurs auf Transzendenz und die 
damit verbundenen Probleme effektiv und real wirksam 
sein können. das jedenfalls ist das Ziel des Projektes, das 
die verbindung von Transzendenz und gemeinsinn an der 
entwicklung der schweiz zwischen 1800 und heute unter-
suchen möchte. das Projekt eruiert damit die von der poli-
tischen Theologie negierte möglichkeit einer gemeinsin-
nigen politischen ordnung, die sich auf einen demokrati-
schen Prozeduralismus stützt und die im bürgersinn eine 
gleichwohl prekäre politische geltungsressource findet. es 
will damit sowohl die bedeutung der urteilskraft, der po-
litischen klugheit als auch der politischen Öffentlichkeit in 
ihrer gemeinsinnigen dimension offen legen.

dass gemeinsinn – der bürgerschaftliche „geist“ – der 
auch noch von der modernen rechtsstaatlich-demokrati-
schen verfassung vorausgesetzt werden muss, wenn die-
se sich selber als tragfähig verstehen will, dass gemein-
sinn und gemeingeist hochempfindliche ressourcen des 
Politischen sind, die die natur des animal rationale nicht 
eo ipso zu erzeugen vermag, braucht man nicht prinzipiell 
zu bezweifeln, wenn man gegen die antiliberale Position 
argumentiert. es genügt der hinweis auf die Analyse von 
beispielen bürgerschaftlicher kollektivität, die sich histo-
risch im rahmen liberaldemokratischer konstitutionen 
bewährt haben. 

ein solches beispiel liefert die schweiz, die confoederatio 
helvetica, genauer: der schweizer bundesstaat, der seit 
1848 als föderale republik existiert, ohne dass er sich auf 
den glauben an seine gottgewolltheit bzw. auf die dogma-
tisch-totalitäre durchsetzung dieses glaubens hätte stüt-
zen müssen. mit anderen Worten: Was säkularer gemein-
sinn ist, wie er funktioniert, wie er institutionell gesichert 
und erneuert werden kann, was ihn historisch ermöglicht 
hat und wie er sich auch gegenüber den zentrifugalen kräf-
ten der globalisierung zu behaupten vermag, ist ein The-
ma, das sich mit gewinn am „exempel schweiz“ studieren 
lässt; und natürlich ebenso die frage, welche kontingen-
zen und historisch gewachsenen strukturen diese formati-
on ermöglicht haben.
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ForscHunGsinTeresse und -GeGensTand

gemeinsinn und konfLikT: die hirschmAn-These

der erste schritt des Projektes soll der politikphilosophi-
schen selbstverständigung über ein gemeinsinniges po-
litisches ordnungsmodell dienen. dabei wird insbeson-
dere die debatte um die von Albert o. hirschman aufge-
stellte These aufgegriffen, welche die integrationsstiften-
de kraft sozialer konflikte innerhalb der politischen ord-
nung betont. 

das deutsche Wort gemeinsinn ist übersetzbar in und 
durch den englischen Ausdruck common sense; jeden-
falls dann, wenn man nur auf die primäre bedeutung der 
beiden bestandteile common und sense achtet. für die 
allgemeine bürgertugend des gemeinsinns sind eben 
auch haltungen, fähigkeiten und orientierungen charak-
teristisch, die man typischerweise mit dem common 
sense als dem inbegriff pragmatisch-nüchterner realitäts
wahrnehmung und „gesunden“ menschenverstandes 
verbindet – die klassischen eigenschaften der besonnen-
heit und klugheit, der gelassenheit und der abwägenden, 
selbständig entscheidenden urteilskraft. Zum common 
sense als bürgertugend zählen die intellektuellen Talen-
te der klugheit: das vermögen, ein Problem aus verschie-
denen blickwinkeln zu erfassen; also das vermögen, das 
eigene auch aus der Position von alter ego zu sehen, und 
darum in der Lage zu sein, spezielle von verallgemeine-
rungsfähigen interessen zu unterscheiden, das heißt: das 
allgemein Zumutbare vom unzumutbaren spezialwunsch 
und vom allein privatverbindlichen bedürfnis zu trennen.

Politische klugheit bildet so die basis einer demokrati-
schen deliberation. sie ermöglicht vermittlung zwischen 
divergenten Perspektiven, die findung von Lösungen und 
kompromissen, wo sonst blockaden und der kollaps kol-
lektiver handlungsfähigkeit drohen. und schließlich ist 
eine gelassen überlegende und dem persönlichen emp-
finden folgende urteilskraft, die den konsequenzen ihrer 
entscheidung nicht ausweicht, sowohl ein Wesenszug 
des bürgerlichen gemeinsinns wie des common sense 
überhaupt.

Wer über urteilskraft verfügt, ist entscheidungsfähig, weil 
er (oder sie) weiß, wo und wie die allgemeinen Prinzipien 
im einzelfall – also dort, wo es um reales handeln geht 

– anzuwenden sind. „urteilskraft“, so  kant, entwirft 
nicht ideen (das ist die Aufgabe der vernunft), sie bildet 
nicht begriffe (das macht der verstand); sie versteht, 
ideen und begriffe in der konkreten situation auf die je 
gegebenen umstände richtig zu beziehen. so ist sie 
das eigentlich praktische und praxisleitende organ des 
menschlichen geistes.

menschliche intelligenz ist eingebunden in strukturen 
sozialer geltungsmacht. sie ist, ob sie es will oder nicht, 
abhängig von Traditionen, von regeln der kommunikati-
on, von Auseinandersetzung, von verständigungsarbeit, 
vom Widerspruch und vom gespräch. Als urteilende sind 
wir darum unvermeidlich die Angehörigen einer urteilsge-
meinschaft – freilich ohne in dieser als die subjekte, die 
wir sind, restlos aufgehen zu können; vor allem aber auch: 
ohne das zu dürfen. denn ob als common sense oder als 
element des spezifisch politischen gemeinsinns: urteils-
kraft im wahren Wortsinn ist nur dann am Werk, wenn sie 
selbstverantwortlicher vollzug von „selbstdenken“ (um 
es kantisch zu sagen) und nicht Ausdruck des „man“ ist; 
wenn sie nicht sprachrohr einer herrschenden meinung 
ist, sondern eigenständige praktische stellungnahme.

Common sense, d. h. allgemein gewordenes „selbstden-
ken“ als erwartbare kompetenz der mitglieder einer politi-
schen körperschaft ist die basisvoraussetzung gelingen-
der demokratie. Wer auf ihre Wirklichkeit nicht setzen 
mag, der kann an die möglichkeit demokratischer Autono-
mie nicht glauben. Wer es tut, der weiß aber auch, dass 
solcher common sense die realität von gegensätzen und 
Auseinandersetzungen nicht nur nicht verhindert, son-
dern fast notwendigerweise provoziert. das Problem der 
uneinigkeit und selbst tiefer gegnerschaften unter den 
Angehörigen der politischen gemeinschaft kennzeichnet 
die gestalt der pluralistischen, liberalen demokratie von 
Anfang an. es charakterisiert insbesondere soziale groß-
räume, die von der dynamik der marktwirtschaftlichen 
Zivilisation mobilisiert werden. Auf diese Tatsachen ver-
weist im rahmen einer debatte über den Wert und die 
unentbehrlichkeit von gemeinwohl und gemeinsinn der 
Wirtschaftshistoriker und sozialökonom Albert o. hirsch-
man. nach hirschman ist der konflikt ein kennzeichen 
pluralistisch-marktwirtschaftlicher gesellschaften. konflik-
te werden so parallel zu technischem fortschritt und der 
daraus resultierenden schaffung von einkommen und 
Wohlstand immer wieder neu hervorgebracht. dabei liegt
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die stärke demokratisch-rechtsstaatlicher, prozedural orga-
nisierter ordnungen darin, diese konflikte integrativ nutzen 
zu können: redefreiheit und versammlungsrecht dienen so 
zur mobilisierung derjenigen bürger, die direkt von sozialen 
und wirtschaftlichen konflikten betroffen sind. die so arti-
kulierten forderungen nach Ausgleich und reform basieren 
dabei sowohl auf eigeninteresse als auch auf besorgnis um 
das gemeinwohl. das geheimnis der vitalität der pluralis-
tisch-marktwirtschaftlichen gesellschaft und ihrer fähig-
keit, sich selber zu erneuern, liegt in dieser verbindung und 
in den häufigen Ausbrüchen von solchen Problemen und 
krisen. die gesellschaft bringt einen anhaltenden strom 
von konflikten hervor, denen man sich widmen muss und 
die die gesellschaft zu regeln lernen. hirschman beschreibt 
die Lebenskraft der marktgesellschaft mit hinweis auf ihre 
politische, rechtsstaatlich-demokratische basis. deren 
strukturen: der verfassungsstaatliche Prozeduralismus, 
der den „strom von konflikten“ aufnimmt und umarbeitet 
in (je nur temporär gültige) entscheidungen; das netzwerk 
der Öffentlichkeit, das Positionen resonant macht und auf-
einander bezieht; die politische kultur, die aus der erfah-
rung lebt, dass konflikte eine konstruktive rolle in sozialen 
beziehungen zu spielen vermögen, ja, dass sie selber die-
jenigen wertvollen bindungen hervorbringen, die demo-
kratische gesellschaften mit dem nötigen Zusammenhalt 
versorgen – diese politisch-gesellschaftliche gesamtforma-
tion ist es also, die sich im sogenannten „Westen“ immer 
wieder bewährt hat und die den systemwettbewerb des 
20. Jahrhunderts als einzige kandidatin erfolgreich zu be-
stehen vermochte.

PrAxis: die schWeiZ ALs reALgeWordenes 
ideAL gemeinsinniger ordnung

der zweite Teil der untersuchung versucht, die aus der 
theoretischen diskussion gewonnenen einsichten eines 
gemeinsinnig konstituierten ordnungsmodells anhand der 
schweiz und mit blick auf ausgewählte konflikte und Pro-
blempunkte empirisch zu überprüfen. dabei wird zunächst 
der prekäre status politischer einheit in der schweiz analy-
siert, um daraufhin das integrative Potential des demokra-
tisch-rechtsstaatlichen Prozeduralismus zu diskutieren. 

a) die „fragile nation“
Weil ihr eine kulturelle klammer fehlt, ist die schweiz eine 
„fragile nation“. die schweiz ist deshalb ein Land, das auf 
spezielle Weise vom gelingen der verständigung mit sich 

selber lebt. einerseits sind explizite grundsatzdebatten 
über den eigenen sinn und Platz in der geschichte gera-
de nicht die starke seite der schweizer, andererseits ist 
sich das Land – mindestens seit der mitte des 19. Jahr-
hunderts – seiner Abhängigkeit von der stets wieder neu 
zu formulierenden volonté générale des volkes immer be-
wusst gewesen. der begriff der „Willensnation“ ist der 
zum schlagwort gewordene Ausdruck dieses bewusst-
seins. die helvetische selbstverständigung geschieht alle-
mal indirekt als und über die verarbeitung konkreter, aber 
symptomatischer Problemstellungen, die dem Projekt 
zugleich das konkrete, empirische untersuchungsmateri-
al liefern: dieses material besteht 1.) aus den diskussio-
nen um außenpolitische beitrittsentscheidungen, 2.) in der 
Auseinandersetzung mit der Ausgestaltung der rentenver-
sicherung und 3.) des sogenannten service public, sowie 
4.) in der frage, was mit dem eidgenössischen milizheer 
geschehen soll.

b) deliberative demokratie schweiz
die überwindung feindseliger kontrapositionen und des 
sie begleitenden heroismus todesmutiger kampfbereit-
schaft ist eine gesellschaftliche Leistung, die dann umso 
schwieriger wird, wenn sie sich nicht der Wiederholung 
einer freund/feind-differenz auf höherer ebene verdankt. 
vermutlich erst die kollektive erinnerung an die mit die-
sem modus verbundenen übel macht die diskursbasierte, 
dissensfähige, zivil-, nicht nationalgesellschaftliche Politik-
vorstellung einleuchtend, von der hirschman spricht, und 
die heute oft auch durch den verfahrensbegriff der „deli-
berativen demokratie“ definiert wird. 

die deliberative demokratie ist ein kollektiv aus mensch-
licher freiheit und kein gebilde der schicksalsmacht. das 
„Wir“ der demokratisch verfassten, nicht-nationalisti-
schen und nicht-ethnizistischen politischen gemeinschaft 
ist darum nichts, das als irgendwie naturhaft vorgegeben 
zu konzipieren wäre. das „Wir“ der gegenwartsadäqua-
ten, demokratisch-liberal organisierten bürgereinheit ist 
„demos“, d. h. das gegenteil einer durch blut-und-boden 
gestifteten Abstammungsgemeinschaft (was „natio“ ja 
ursprünglich bedeutet). es ist die – gewiss auch historisch 
bedingte und ermöglichte – spezielle Zusammengehörig-
keit von menschen, die sich primär aus der gewachsenen 
und verfassungsrechtlich strukturierten möglichkeit kollek-
tiver Willensbildung ergibt, versteht und bestätigt. es ist 
das, was in der schweiz seit langem als „staatsbürger-“
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bzw. als „Willensnation“ bezeichnet wird, und es ist mithin das, was – prinzi-
piell betrachtet – von jeder völkischen ideologie frei ist; ein, um es paradox zu 
formulieren, nicht-nationalistisches nationalbewusstsein, das zwischen „Wir“ 
und „ihr“ zu unterscheiden weiß, indem es – vor allem anderen – auf gemein-
same verfahren der Willens- und entscheidungsbildung vertrauen darf.

ProbLemProsPekT

diese real gewordene idee, d.h. die in der schweiz verwirklichte deliberative 
demokratie zu studieren, ist also aus doppeltem grunde interessant: Zum ei-
nen, weil sie die konkretisierung eines heute viel diskutierten politischen kon-
zeptes liefert, zum anderen, weil heute auch die schweiz selbst – unter den 
bedingungen der gegenwartsmoderne und der globalisierung mit den für sie 
typischen desintegrationskräften – einem erneuten Wirklichkeitstest ausge-
setzt ist: Angesichts der herausforderungen durch die globalisierung und 
individualisierung muss gefragt werden, wo die schweiz heute mit ihrem ge-
meinsinnigen modell steht und welche chancen in der Zukunft für eine demo-
kratisch-prozedurale, auf politischer urteilskraft basierenden integration von 
spannungen und konflikten gegeben sind. gefordert ist die schweiz durch die 
weltweiten bestrebungen, auch die Politik zu internationalisieren. das Projekt 
wird also abschließend die fragen thematisieren, inwieweit die schweiz durch 
eine Öffnung hin zu einer globalisierten Welt – und insbesondere hin zu eu-
ropa – ihre spezifisch gemeinsinnige ordnungsbehauptung aufrecht erhalten 
kann, und warum eine solche Öffnung mitunter als bedrohung der nationalen 
identität wahrgenommen wird.
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könig marke küsst Tristan. bemalte bodenfliese, Abtei chertsey um 1270. Aus: h. früh-
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dAs etHos der freUndscHAft — dIskUrse Und nArrAtIonen  
Von GeMeInsInn In der MIttelAlterlIcHen lIterAtUr

im mittelalter hat Freundschaft eine andere Funktion als in der moder-
ne. Für die soziale Vernetzung innerhalb der mittelalterlichen adels-
gesellschaft bildet sie ein Kommunikationsmedium, das Gemeinsinn 
stiftet und stabilisiert. darin hat Freundschaft eine eminent soziale 
Funktion, die weit über die Funktionen personaler Bindungen in der 
moderne hinausreicht. ziel ist es, die semantiken und aneignungs-
formen von Freundschaft in diskursiven und narrativen Texten des 
12. und 13. Jahrhunderts aufzuzeigen und ihre Tragweite für unter-
schiedliche entwürfe von Gemeinsinn zu untersuchen. in diesem zeit-
raum haben zahlreiche Konzeptionen der Freundschaft miteinander 
konkurriert. um die unterschiedlichen und diskontinuierlichen aneig-
nungsformen aufzuzeigen, soll Freundschaft an verschiedenen dar-
stellungsformen sowie an verschiedenen Beziehungskonstellationen 
innerhalb und zwischen den Geschlechtern untersucht werden.    

die frage nach dem gemeinsinn als grundlage von freundschaftskon-
zeptionen ist in der forschung zu mittelalterlichen freundschaftsdiskur-

       an dir isT aLLez, 
des icH Ger./
dÛ KansT aLLez, 
daz icH wiL:/
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sen und freundschaftserzählungen bislang nicht gestellt worden. das ist 
umso erstaunlicher, als sich das Thema freundschaft in den letzten Jah-
ren in unterschiedlichen disziplinen der mediävistik, vor allem in der ge-
schichtswissenschaft, zu einem veritablen forschungszweig entwickelt hat. 
freundschaft ist dabei zu einer Art sammelbegriff geworden, der auf recht 
unterschiedliche beziehungen Anwendung gefunden hat. das hat zwangs-
läufig zu einer irritierenden  begrifflichen mehrdeutigkeit und damit zu einer 
gewissen undurchsichtigkeit des freundschaftsbegriffs geführt.

diskurse und narrative Texte des 12. und 13. Jahrhunderts thematisieren 
freundschaft als grundlage der stiftung von gemeinsinn unter unterschied-
lichen Aspekten. grundsätzlich lassen sich öffentlichkeits- und privatheits-
bezogene modelle der freundschaft unterscheiden. freundschaft kann als 
ein code der Öffentlichkeit fungieren, der in erster Linie politisch-soziale 
vernetzungen bezeichnet, aber auch als ein code von intimität, der enge, 
gegenüber dritten abgegrenzte persönliche bindungen und die ihnen 
eigenen kommunikationsstrukturen markiert. daraus ergeben sich folgen-
reiche mehrdeutigkeiten für den begriff des gemeinsinns, weil die reich-
weite des je gemeinsamen in der binnenperspektive der Akteure und der 
an sie sozial herangetragenen erwartungen nicht durchweg deckungsgleich 
ist: so kann der sinn für das gemeinsame der freundschaft ebenso als 
stabilisierung von gemeinsinn des sozialverbandes wie auch als konkur-
rierende Loyalität des davon abgrenzbaren freundschaftsbundes begriffen 
werden. in den untersuchten Texten erscheint freundschaft einerseits als 
Transzendenzfigur, insofern sie als spontane, affektive verbindung willentli-
cher verfügung entzogen ist, andererseits werden bestimmte konzeptionen 
von freundschaft in religiöser Transzendenz fundiert oder auf diese hin 
entworfen. damit verbunden ist die frage nach dem verhältnis von freund-
schaft zu den gemeinsinnskonstruktionen der Liebe und verwandtschaft 
sowie ihrer jeweiligen Ausformung für die ordnung der geschlechter.

das Teilprojekt geht von der Annahme aus, dass sich diese frage für das 
hohe mittelalter nicht einheitlich beantworten lässt. unter bezug auf die 
Perspektive vom mittelalter als einer aus unterschiedlichen kulturen (u.a. 
der herrschaftlichen, der höfischen, der monastischen kultur) zusammen-
gesetzten epoche wird vielmehr untersucht, wie sich diese kulturen wech-
selseitig ignoriert, beeinflusst oder transformiert haben und welche folgen 
dies für die konstruktionen von gemeinsinn mittels des freundschafts-
begriffs und seiner Transzendierungsleistungen gehabt hat.

FreundscHaFT – durcH Transzendenzen 
aBGesicHerTer Gemeinsinn

der begriff der freundschaft ist im mittelalter von einem polyvalenten bis 
polysemischen begriffsreichtum geprägt, der in einer sozial und kulturell 
nicht leicht auszumachenden Zwischensphäre zwischen politischer amicitia, 
Liebe und verwandtschaft zu verorten ist. freundschaft bildet, als soziale 
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das eTHos der FreundscHaFT 

diskurse und nArrATionen von gemeinsinn in der miTTeLALTerLichen LiTerATur

Praktik im kulturtheoretischen rahmen betrachtet, eine 
der strategien, mit denen sozialität erzeugt sowie kom-
munikation und verhalten zwischen individuen strukturiert 
werden. das gilt gleichermaßen für persönliche, soziale 
und herrschaftliche beziehungen. so nimmt im mittelal-
ter etwa das kommunikationsmedium freundschaft die 
verbindlichkeit des vasallitischen triuwe-begriffs in seinen 
code auf und orientiert sich damit in seiner handlungs-
struktur auf eine stratifikatorisch geordnete gemeinschaft 
hin. Als intensivform sozialer beziehungen stützt sich die 
freundschaft aber darauf, dass die dem politisch-herr-
schaftlichen oder religiösen code entlehnten normen 
auch in der persönlichen interaktion zur stabilisierenden 
grundlage werden. diese strukturierungs- und stabilisie-
rungsleistung rekurriert in erster Linie auf konstruktionen 
von gemeinsinn, die teilweise in Transzendenzen, d. h. als 
unverfügbar, abgesichert werden. das unverfügbare er-
scheint als außergesellschaftliche ressource, die der un-
mittelbaren Lebenswelt entzogen ist.

gemeinsinn ist in bezug auf freundschaft damit in einer 
doppelten gerichtetheit zu verstehen: als individueller 
sinn für das gemeinsame und als gemeinsamer sinn der 
individuen, der sich sowohl auf den gesamten sozial- 
verband als auch auf die sonderdyade der freunde in 
Abgrenzung vom sozialverband beziehen kann. da beide 
Typen von gemeinsinn hochgradig voraussetzungsvoll 
sind, weil sie unter der erwartung unbedingter stabilität 
stehen, dabei aber aufgrund sich verändernder interes-
senlagen häufig höchst instabil und fugitiv sind, bedürfen 
sie der Absicherung in Transzendenzen. Wechselseitige 
bewunderung, Treue und vertrauen als zentrale merk-
male von freundschaft sind solche Transzendenzfiguren, 
die sich als innerweltliche Transzendenzen beschreiben 
lassen. freundschaft zwischen individuen kann aber 
auch sakralisiert, und diese sakralisierung wiederum 
kann durch gottesfreundschaft überboten werden. Trans- 
zendenz steht also einerseits für unverfügbarkeit und 
verpflichtung und andererseits in der hierarchie für die 
möglichkeit der dispensierung davon durch übergeord-
nete verpflichtungen. die Zuschreibung wie erwartung 
von freundschaft stabilisiert und kontinuiert gemeinsinn. 
da dieser eine ebenso knappe wie flüchtige ressource 
von soziabilität darstellt, sind gesellschaften zwecks 
sicherung von gemeinsinn auf Transzendenzfiktionen 
angewiesen. gerade in seiner polysemischen Ausgestal-
tung und Ausweitung auf immer weitere herrschaftliche, 

soziale und persönliche beziehungen ist der freund-
schaftsbegriff ein semantisches stabilisierungsstrategem 
von gemeinsinn. 

freundschaft erzeugt sinn innerhalb einer gemein-
schaft, der sich auf das individuelle wie auf das ge-
meinsame bezieht, sie generiert einen sonderhorizont 
des verhaltens und handelns und etabliert eine eige-
ne kommunikative ordnung, die unterschiedliche grade 
von intimität umfasst. freundschaft setzt damit sowohl 
räumliche als auch kommunikative bindung an speziel-
le sinn- und verhaltenshorizonte voraus und ist mit se-
mantiken verbunden, die Anschlussfähigkeit erzeugen 
und verhalten erwartbar machen. diese semantiken 
sind im mittelalter durchaus different, denn handlung 
wird durch imperative entworfen, als deren grundlage 
lehensrechtliche, höfische oder monastische normen 
und Werte gelten. um kommunikation stabil zu halten, 
werden den normen und Werten Zeichenvorräte ‚ent-
lehnt‘, die sich bereits als anschlussfähig erwiesen ha-
ben. freundschaft wird durch konnotative Ausbeutung 
solcher Zeichenvorräte selbst zu einer die gemeinschaft 
stabilisierenden norm.

meTHodiscHer zuGriFF

Ziel des Projekts ist, anhand von freundschaftsdiskur-
sen und narrativen Texten des 12. und 13. Jahrhunderts 
die jeweiligen semantiken des freundschaftsbegriffs 
aufzuzeigen und deren Tragweite bzw. Problematik für 
unterschiedliche entwürfe von gemeinsinn zu untersu-
chen. dazu sollen die diskontinuierlichen Aneignungs-
formen des freundschaftsbegriffs in unterschiedlichen 
feldern philosophisch-theologischer und poetisch-narra-
tiver diskursivierung erarbeitet werden. dabei spielen un-
terschiedliche beziehungskonstellationen innerhalb und 
zwischen den geschlechtern sowie unterschiedliche nar-
rativierungs- und schreibformen eine rolle.

des Weiteren geht es um die frage, ob, und wenn ja, in 
welchen fällen, freundschaft zu den gemeinsinnskon-
struktionen von verwandtschaft oder Liebe kompetitiv 
oder komplementär gedacht worden ist, und wie einflüs-
se der verschiedenen mittelalterlichen kulturen  bei der 
konstruktion des freundschaftsbegriffs gewirkt haben.
methodisch stützt sich das Projekt neben den begriffs-
geschichtlichen instrumentarien des sonderforschungs-
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bereichs im Anschluss an reinhart koselleck auf niklas 
Luhmanns Theorie symbolisch generalisierter kommuni-
kationsmedien. freundschaft soll als ein solches symbo-
lisch generalisiertes kommunikationsmedium verstanden 
werden, das sich als ein vorrat an sinnhaften Zeichen, 
gesten, redewendungen und bildern beschreiben lässt.

arBeiTsscHwerPunKTe
freundschAfT ALs eThisch-PoLiTische 
ressource – die AnTike freundschAfTseThik

der antike freundschaftsdiskurs kann als die erste fol-
genreiche semantische grundlegung von freundschaft 
und der mit ihr verbundenen vorstellung von gemein-
sinn betrachtet werden. freundschaft hat in der griechi-
schen und römischen Antike sowohl als politisches als 
auch ethisches konzept eine entscheidende rolle ge-
spielt. freundschaft wurde in der antiken ethik gleicher-
maßen als vehikel sittlicher vervollkommnung wie als 
stifterin von gemeinsinn betrachtet. daher sollen die se-
mantischen verknüpfungen von philia und eros, amicitia 
und amor untersucht sowie die Abgrenzung zwischen 
den unterschiedlichen freundschaftsmodellen mit ihren 
ethisch-politischen oder identitätskonstitutiv-privaten 
konzeptionen analysiert werden. Weiterhin soll unter-
sucht werden, welche unterschiedlichen Aspekte von 
gemeinsinn in den antiken freundschaftsdiskursen auf-
gerufen werden, wo diese in die politische struktur der 
gemeinschaftskonstruktionen eingebaut werden und in-
wieweit Transzendenz im sinne von unverfügbarkeit eine 
rolle spielt, um so die grundlage für die beobachtung 
von Ähnlichkeiten und unterschieden zu mittelalterlichen 
freundschaftsvorstellungen zu schaffen.

freundschAfT Zu goTT und PersonALe  
freundschAfT – die monAsTische TrAdiTion

Während die antiken Philosophen – sofern man von Pla-
ton absieht – freundschaft in der mitte der gesellschaft 
ansiedelten und sie als politische Tugend konzipierten, 
in die auch Aspekte von eros und amor eingingen, setz-
ten die christlichen Theologen freundschaft mit christli-
cher Liebe gleich und grenzten beide von der sinnlichen 
Liebe ab. die in der antiken ethik als Liebe zur Tugend 
postulierte freundschaft wurde hierbei nicht mehr nur in 
der wechselseitigen öffentlichen Anerkennung der frei-
en und gleichen gegründet, sondern in der universalen 
freundschaft gottes zu den menschen. nach Augusti-

nus verband freundschaft die freunde nicht nur unterei-
nander, sondern auch mit gott. diese auf gott bezogene 
freundschaft richtete sich nicht in erster Linie  auf den 
anderen menschen, sondern auf christus als den voll-
kommenen menschen. dazu bedurfte es jedoch einer 
reihe semantischer Transformationen. mit der institu-
tionalisierung des mönchstums in europa wurde die 
semantik von freundschaft im monastischen kontext zu-
nächst weitgehend von der semantik der bruderschaft 
und der brüderlichkeit verdrängt. erst seit dem 12. Jahr-
hundert fanden hier Transformationen in richtung auf 
interpersonale freundschaft statt. hort dieser freund-
schaft blieb aber die klostergemeinschaft, die sich ge-
rade in der Abkehr von der auf weltliche Anerkennung 
gerichteten profanen freundschaft bewährte. monasti-
sche freundschaft war nicht dadurch identitätsstiftend, 
dass sie auf öffentliche Anerkennung ausgerichtet war, 
sondern indem sie die Liebe gottes und die ebenbild-
lichkeit des menschen mit gott in bezug auf den an-
deren sichtbar machte. mit blick auf die ciceronische 
und die spirituelle freundschaftskonzeption lässt sich 
von verschiedenen graden oder auch intensitäten der 

Abaelard und heloise, miniatur in einer handschrift des rosenromans 

von Jean de meung, 14. Jahrhundert. foto: The bridgeman Art Library
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freundschaft sprechen, mit denen, so die weiter auszu-
arbeitende These, unterschiedliche dimensionen von ge-
meinsinn korrespondieren. 

PATronAge, WAffenbrüderschAfT, 
verTrAuen – freundschAfT in der heLdenePik

vor dem 12. Jahrhundert begriff die ritterlich-aristokra-
tische gesellschaft freundschaft in erster Linie als An-
erkennung eines charismatischen führers durch den 
Treueschwur seiner gefolgsleute. diese Art von freund-
schaft war typisch für eine auf gefolgschaftsstrukturen 
aufgebaute kriegergesellschaft, die unter den männern 
starke wechselseitige verpflichtungen begründete, die 
nicht nur als herrschaftliche, sondern auch als affektive 
bindungen beschrieben worden sind.

im germanischen rechtsverständnis verbindet sich 
freundschaft mit gefolgschaft und wird so in ein institu-
tionalisiertes rechtsverhältnis überführt. stärkstes bin-
deglied der freundschaft ist in der althochdeutschen 
und mittelhochdeutschen Literatur die triuwe als gefolg-
schafts- und freundestreue zwischen kampffähigen und 
kampfberechtigten männern. die heldenepen nehmen 
diesen Aspekt der gefolgschafts- und freundestreue 
auf und spielen ihn an unterschiedlichen konstellatio-
nen durch. so erscheint im Nibelungenlied freundschaft 
häufig in der vasallitischen semantik einer auf vertrau-
en basierten ratgeberschaft. die semantik von freund-
schaft als vertrauensvolles verhältnis, das es dem freund 
ermöglicht, die interessen seines Lehnsherrn stellvertre-
tend für diesen wahrzunehmen, schafft jedoch interak-
tionsmöglichkeiten, die das unterordnungsmodell der 
vasallität teilweise aushebeln. 

PLurALisierung der freundschAfTs-
konZePTionen – der hÖfische romAn

in den höfischen romanen des 13. Jahrhunderts wird 
ein breites spektrum von freundschaft entworfen, das 
sich von der unterstützenden Aktion im kampf bis hin 
zur intimen freundschaft ausdifferenziert. in dieser Aus-
differenzierung wird die frage nach der personalen iden-
tität in die freundschaftsvorstellung miteinbezogen. 
raum und kommunikation spielen eine entscheiden-
de rolle bei der herstellung eines gemeinsamen ho-
rizontes des handelns und verhaltens, denn in diesen 

komponenten spiegelt sich die entwicklung von einer 
politischen amicitia-gemeinschaft hin zu einer höchst-
persönlichen beziehung. die erschließung neuer kom-
munikationsräume hat nicht nur folgen für die frage 
nach der individualisierung, sondern auch für die ent-
wicklung des freundschaftsmediums – je intimer die 
räume der kommunikation werden, desto mehr erfor-
dern sie selbstoffenbarung, je intimer die gespräche 
werden, desto intimer wird die codierung von freund-
schaft, wodurch sie sich der Liebe annähert. 

durch das Aufkommen des bedürfnisses nach höchst-
persönlichen beziehungen wird auf der ebene gesell-
schaftlicher interaktion Liebe zum konkurrenten für 
freundschaft. gleichzeitig ist letztere notwendig, um 
Liebe zu stabilisieren. freundschaft folgt damit aller-
dings nicht nur einer kommunikativen und gemeinsinn 
qua semantik strukturierenden komponente, sondern ihr 
haftet auch ein moment des unverfügbaren an, was sie 
neben aller greifbarkeit zu einem auratischen Phänomen 
werden lässt. in diesem Zusammenhang bietet sich eine 
umfängliche Theoriearbeit an, die im hinblick auf die kon-
struktionen von geschlecht, homosozialität und homo-
erotik geleistet werden kann, um Prämissen der jüngeren 
forschung auf diesem gebiet zu reflektieren.

dietrich nimmt den stein an und bedankt sich bei baldung

(cod. Pal. germ. 69 sigenot, 28v, stuttgart, Werkstatt Ludwig 

henfflin um 1470.) 
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sPiriTuALisierung und sAkrALisierung von freundschAfT – 
die LegendArische LiTerATur

für die Legende ist kennzeichnend, dass sie die gottesfreundschaft ganz 
in den mittelpunkt stellt und demgegenüber sowohl innerweltliche freund-
schaft als auch verwandtschaft gezielt abwertet. die gottesfreundschaft 
des heiligen muss sich biographisch häufig erst durchsetzen, um gegen-
über dem irdischen dasein verabsolutiert werden zu können. selbst wenn 
der heilige von beginn an ein sündenfreies, gott hingegebenes Leben 
führt, muss sich das heilige doch erst im Laufe seines Lebens verwirkli-
chen und in oder nach seinem Tod bestätigen. der durchbruch des hei-
ligen im Leben eines menschen kann sich in unterschiedlicher Weise 
ereignen: als martyrium, als Wunder, als Weltabkehr etc. deshalb geht es 
in der Legende zumeist nicht um das kontinuum eines Lebens, sondern um 
die brüche und umbrüche, um den einbruch des Wunders und der wunder-
baren Tugend in das Leben. der heilige zeichnet sich insofern durch exklusi-
onsindividualität aus, denn die gesellschaftlichen Anforderungen von familie 
und stand haben für ihn keine bedeutung mehr. die identität des heiligen 
bestimmt sich zumeist durch gezielte selbstexklusion.

von diesem modell der vereinzelung in der gottesfreundschaft unter-
scheidet sich die lateinische Legende von Amelius und Amicus, die 
ein freundespaar in den mittelpunkt stellt, dessen Transzendenzbe-
zug anders strukturiert ist. die verschiedenen fassungen dieser Legen-
de entfalten eine semantik von freundschaft, in der die interpersonelle 
kommunikation und die unbedingte bindung gegenüber dem freund alle 
anderen sozialen bindungen überbietet und Transzendenz funktional der 
persönlichen bindung zwischen den freunden zuordnet. im Engelhard 
konrads von Würzburg, der in dieser Tradition steht, lassen sich gegen-
über der Amelius und Amicus-Legende verschiedene Transformationen 
erkennen, die zum einen die ständische ordnung betreffen, zum anderen 
die drastik, mit der sich die freundschaft von allen anderen sozialen und 
emotionalen bindungen abhebt und selbst in ihren dramatischsten kon-
sequenzen durch göttliche Wunder gerechtfertigt wird. dazu arbeiten le-
gendarische narrationen dieser Tradition mit hochgradigen, in religiöser 
Transzendenz verankerten kontingenzen, die für die Legende insgesamt 
kennzeichnend sind.

LiTeraTur
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inTeGrierTes GraduierTenKoLLeG

das integrierte Graduiertenkolleg hat die aufgabe, die fachliche ein-
bindung der Promovierenden im rahmen der sFB-Teilprojekte durch 
ein spezifisches Betreuungsangebot zu ergänzen. Es gilt, die Eigen-
ständigkeit der nachwuchswissenschaftler/-innen zu stärken und sie 
im austausch über interdisziplinäre und epochenübergreifende Frage-
stellungen bei der zielgerichteten Fertigstellung ihrer dissertationen 
zu unterstützen. stipendien bieten zudem die möglichkeit, exzellente 
nachwuchswissenschaftler/-innen aus dem in- und ausland an den 
sFB zu binden bzw. Promovierenden längere Forschungs- und arbeits-
aufenthalte im ausland zu ermöglichen. 

mitglieder des integrierten graduiertenkollegs sind die doktorandinnen 
und doktoranden des sfb 804 und Promovierende aus dem umfeld des 
sfb sowie ausgewählte nachwuchswissenschaftler/-innen, die mit einem 
doktorandenstipendium an den sfb herangeführt werden. sie alle partizi-
pieren am übergreifenden forschungsprozess zum Thema „Transzendenz 
und gemeinsinn“. 

       die eiGen-
sTändiGKeiT der 
PromoVierenden 
enTwicKeLn, 
sie indiVidueLL 
FÖrdern, iHre 
meTHodiscHen 
KomPeTenzen 
sTärKen!

TeiLProJekT ig 

der forschungsverbund bietet seinen doktorandinnen und doktoranden die möglichkeit 

des kontinuierlichen und intensiven interdisziplinären Austauschs. foto: nick Wagner
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die Aufgabe des integrierten graduiertenkollegs besteht 
darin, das interdisziplinäre und epochenübergreifende 
grundverständnis des sfb zu vermitteln und zugleich die 
disziplinären kenntnisse und fähigkeiten der graduierten 
unter der engagierten fachlichen Anleitung der jeweiligen 
Projektleiter/-innen weiterzuentwickeln.

das grundsätzliche strukturprinzip des studienprogramms 
ist es, eine intensive betreuung auf hohem niveau zu 
gewährleisten, ohne die freiräume der graduierten für 
eigenständige entwicklung und recherche zu sehr ein-
zuschränken. individuelle kreativität und flexibilität sind 
unverzichtbare voraussetzung für einen erfolgreichen 
Abschluss und exzellente Promotionsergebnisse. die 
einzelnen Promotionsvorhaben sollen ein individuelles 
Profil besitzen, um höchsten akademischen Ansprüchen 
zu genügen.

das studienprogramm des kollegs will zudem die erar-
beitung eigenständiger Perspektiven für die disserta-
tion unterstützen und hilfestellung beim schreib- und 
forschungsprozess sowie bei der entwicklung berufs-
praktischer Perspektiven geben. die durchführung des 
studienprogramms basiert auf fünf verschiedenen for-
maten, die auf die individuellen bedürfnisse der Promo-
vierenden zugeschnitten sind:

1) grundlagenseminare vermitteln den nachwuchswis-
senschaftler/-innen in konzentrierter form grundzüge 
des sfb-konzepts und der damit in verbindung stehen-
den Problemstellungen, begrifflichkeiten und Theoreme. 
Ziel ist dabei eine regelmäßige überprüfung und fort-
schreibung des übergreifenden forschungsprogramms, 
die auch für die Teilprojektleiter/-innen und promovierten 
mitarbeiter/-innen relevant sind.

2) regelmäßige semester-kolloquien, die vornehmlich 
als blockveranstaltungen strukturiert sind, geben den 
doktorandinnen und doktoranden die möglichkeit, ihre 
Promotionsprojekte in konzentrierter form vorzustellen 
und Techniken der wissenschaftlichen Präsentation ein-
zuüben und zu verbessern.

3) Workshops, die von Teilprojektleiter/-innen geleitet 
werden oder auch auf initiative der Promovierenden 
selbst zustande kommen, bieten den nachwuchswissen-
schaftler/-innen die möglichkeit, sich aus verschiedenen 

disziplinären kontexten zusammenzufinden und einzelne 
Promotionsprojekte in eine gemeinsame Perspektive zu 
rücken. Zu den veranstaltungen, die als Themen-, Theo- 
rie- oder methodenworkshops konzipiert sind, können 
gastwissenschaftler/-innen eingeladen werden.

4) die durch den sfb 804 in jedem semester durchge-
führte vorlesungsreihe ist Teil des studienprogramms. 
An den Abendvortrag der referent/-innen vor dem Audi-
torium des gesamten sfb kann sich am nächsten mor-
gen ein „frühstücksgespräch“ mit den graduierten an-
schließen. bei dieser gelegenheit können nicht nur der 
Abendvortrag intensiv nachbesprochen, sondern auch 
bestimmte Aspekte der dissertationsprojekte kommen-
tiert werden.

5) Werkstatt-seminare mit zum Teil externen experten 
und expertinnen verfolgen das Ziel, die für die fertig-
stellung der doktorarbeit erforderlichen schlüsselquali-
fikationen zu optimieren und damit zugleich die Promo-
vierenden auf die Post doc-Phase und damit auf den 
einstieg in das berufsleben vorzubereiten.

im rahmen des kollegs werden fünf Jahresstipendien 
vergeben. diese stipendien erfüllen die funktion, exter-
ne nachwuchswissenschaftler/-innen an den sonderfor-
schungsbereich heranzuführen bzw. ihnen die möglich-
keit zu geben, sich ein Thema für eine dissertation im 
rahmen des sfb zu erschließen. 

LeiTunG
Prof. dr. gerd schwerhoff

wissenscHaFTLicHer KoordinaTor
dr. gernot kamecke
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